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Einleitung. 

1. Die Religion der Romer neigte mehr zum Cultus als zur Mythologie. 

Wer von der Beschaftigung mit der griechischen Mytholo¬ 
gie zu der mit der romischen ubergeht, dem kann es nicht lange 
verborgen bleiben, dafs er es nicht allein mit einer ganz andern, 
sondern auch in mehr als einer Hinsicht viel weniger giinstigen 
Aufgabe zu thun hat. 

Zunachst kann von einer eigentlhimlichen romischen My¬ 
thologie d. h. von einer solchen, die auf alteren italischen Tra-> 
ditionen beruhte, uberhaupt nur in einem gewissen Sinne die 
Rede sein, sofern man nehmlich bei diesem Worte auch wohl an 
die polytheistischen Gottersysteme uberhaupt, nicht an einen 
durch Sage und Diclitung soweit wie die griechische, indische, 
persische, deutsche und scandinavische Mythologie ausgefiihrten 
Complex von Bildern und bildlichen Erzahlungen denkt. Die iil- 
teste Grundlage dieses romischen und italischen Golterglaubens 
ist ohne Zweif'el dieselbe einfache Naturrehgion gewesen, deren 
Grundziige wir bei alien Volkern des indogermanischen Sprach- 
stamms wiederfinden: aber sowohl die urspriingliche Gemiiths- 
richtung, wie sie die Geschichte eines jeden Volkes bedingt, als 
die aufsern Umstande derselben miissen bei der Bevolkerung 
des alten Italiens wesentlicli andre gewesen sein als namentlieh 
bei ihren nachsten Anverwandten, den Griechen. Bei diesen 
war eine sehr erregbare Sinnlichkeit und eine eben so lebhafte 
Einbildungskraft die vorherrschende Anlage, ein natiirlicher Zug 
zum Schonen und zum Bedeutsamen, welcher ihre religiosen 
Vorstellungen zu einer eben so reichhaltigen als in asthelischer 
Hinsicht vollendeten Mythologie und zu einem entsprechenden 
Gottesdienste angeleitet hat. Auch sind sie in ihrem vielgestal- 

Preller., R(jm. Mylhol. 1 



2 ELNLEITUNG. 

tigen, recht in die Mitte des Volkervcrkehres auf dem mittellan- 
dischen Meere liineingescliobenen Lande sehr frtih in Yerbin- 
dungen, Kampfe und Abenteuer verwickelt worden, die ihrem 
beweglichen Wesen entsprecbend auch ibre Vorstellungen und 
Erinnerungen mit vielen neuen Bildern und Tbatsacben be- 
f'ruchtet baben. Die italiscben Altvordern der Romer dagegen 
sind, so viel wir wissen, von jeber weit weniger beweglich, in 
ihren Ansiedelungen und Gewohnungen weit beharrlicher gewe- 
sen, ofTenbar weil sie ernsteren und beharrlicheren Sinnes und 
von einer Gemiithsart waren, welche sie mehr zur Beobachtung 
und Bewaltigung der realen Lebensverhaltnisse als zu einer idea- 
len AufTassung derselben antrieb: daber wir sie aucb in alien 
Sachen des Glaubens weit mehr zum Cultus und zur Religiositiit 
als zur Mytbologie und zur Aesthetik aufgelegt finden. Ich ver- 
stehe dabei dieses uns von den Romern iiberlieferte Wort Reli¬ 
gion und Religiositiit in demselben Sinne, in welchem es auch 
die alten Scliriftsteller gewobnlicb gebrauchen, in dem Sinne 
einer strengcn Gewissenhaftigkeit und peinbch genauen Aus- 
iibung beiliger Gebrauche, durch welche man sich der Gunst 
oder des Rathes der Gotter zu versichern glaubte, ohne dafs man 
sich deshalb um das Wesen und die Natur dieser Gotter viel 
mehr als soweit es die praklischen Lebensbediirfnisse mit sich 
brachten bekiimmerte; vielmebr es liegt in der natiirlichen Art 
einer solchen Frommigkeit, dafs man die Nainen, das Geschlecht, 
die personlichen Eigenschaften der Gotter lieber im Unklaren 
liefs als in deren Bestimmung, also in der Individualisirung der 
Gotter zu weit ging. Dieses mufste von selbst zu einem sehr 
ins Einzelne ausgebildeten, aber immer streng ritualen Gottes- 
dienste fubren, zu vielen genau formulirten Opfern, Gebeten und 
Siilmungen, vielen Arten der kiinstlichen Divination, sammt an- 
dern Observanzen und Cerimonien des ofTentlichen und privaten 
Lebens. Aber einer mythologischen Entwicldung konnte eine 
solche Religiositiit unmoglicb forderlich sein, wie sich der itali- 
sche Gotterglaube denn ofTenbar in dieser Hinsicht von den ein- 
fachen Bildern und Gedanken jener altesten Naturreligion, die 
wir als Gemeingut der Volker des indogermanischen Sprach- 
stamms annebmen durfen, weit weniger entfernt hatte als der 
der Griecben. Es komrot liinzu dais auch das Leben der itali- 
schen Bevolkerung, soweit wir nacli ihrer Religion und nach 
andern Merkmalen daruber urtheilen konnen, weit langer ein 
einfaches, zuriickgezogenes und continentales geblieben ist: ein 
Leben in den innern Bergen und Thalern des mittlern Raliens, 
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wo diese Volker meist mit Yiehzucht, Ackerbau und Weinbau 
beschaftigt waren und melir in oflenen Weilern, Dorfern und 
einzelnen Gehoften lebten als in Stiidten. Nanientlicli kbnnen 
sie weder die Wunder noch die Abenteuer des Meeres gekannt 
haben, da in dieser Hinsicht selbst das romische Gottersystem 
bis zur Einfiihrung der griechischen Gutter merkwiirdig lucken- 
haft geblieben ist; eben so wenig aber aucb einen lebhafteren 
Handelsverkebr und so manche Erfindungen und Fnichte der 
Civilisation, welclie ihnen erst durch den Verkebr mil Etruskern 
und Griechen zugefubrt worden sind. Auch dart man bei einer 
solchen religiosen Gemuthsriclitung cin vorzugliches Gewicht des 
geistlichen und priesterliehen Standes annehmen, welclier dieses 
Yolk in der strengen Zucht vieler gottesdienstlicher Uebungen 
und Beobacbtungen auf den spateren welthistorisclien Beruf des 
romischen Staates und des romischen Bcchtes vorbereitet haben 
wird. Selbst die vielen Kriege, von denen wir lioren und welclie 
wir wegen der allgemeinen Yerehrung des Mars annebmen nius- 
sen, konnen dieses grofse Gewicbt des priesterliehen Standes 
nicht gebrochen haben, da wir noch in der geschichtlichen Zeit 
in verschiedenen Gegenden und nanientlicli in der sabinischen 
Yorzeit Roms die deutlichen Merkniale davon wiederfinden. 

2. Es fe/ilte an einem nationalen Epos. 

Eben deshalb diirfen wir unmoglich ein nationales Epos in 
dem alten Italien annehmen, wie man es hin und wieder wolil )l° 
angenonimen, aber bei reiflicher Ueberlegung docli allgemein 
wieder aufgegeben hat. Schon die grofse Diirftigkeit der rbmi- 
schen Mythologie kann zum Beweise dienen, dafs es ein solches 
Epos nie gegeben hat. YYo ist liier die Spur einer eigenthiim- 
lichen Sagenbildung und Sagenpoesie im Sinne der Bias und 
Odyssee? YVo die Spur einer Kosmogonie im Sinne der Hesio- 
dischen oder der Edda? Da es docli an alten Kriegen und Ero- 
berungen, also an Anlassen wenigstens zu einer italischen Ilias 
nicht gefehlt hat und der Gottesdienst des Janus deutlich lehrt, 
dafs die religiose Yorstellung sich mit kosmogonischen Fragen 
allerdings beschaftigt hat. Nicht einmal Ilelden im epischen 
Sinne des Wortes scheint das alte Italien gekannt zu liaben, 
sondern hfichstens streitende Genien des Lichts, geheimnifsvoll 
wirkende Damonen des stillen Waldgeheimnisscs und wohltha- 
tige alte Konige, welche wie Saturnus und Faunus in der from- 
men Urzeit regierten, dann aber ein fur allemal in die Unsicht- 

1* 
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barkeit der Berge oder der Fliisse entriickt wurden; dahingegen 
die wirklich epischen Gestalten und Namen, Hercules und die 
Castoren, Ulysses und Diomedes und der fromme Aeneas durch- 
weg von den Griechen entlehnt sind. Man konnte sagen, dafs in 
dem friiheren italischen Alterthum vielleicht Manches der Art 
vorhanden gewesen sein mochte, was spater aus Mangel an Lit- 
teratur und in Folge fruhzeitigen Verlustes der nationalen Frei- 
heit wieder verloren gegangen sei. Aber sollten wirklich Cato 
und Varro, die eifrigen und patriotischen Forscher, sollte Virgil, 
dem so viel daran lag ein nationales Heldengedicht fur Rom und 
Latium zu schaflen, trotz alles Suchens nur so wenig gefunden 
haben, wenn frulier bedeutend mehr vorhanden gewesen ware? 
Ich mochte den alten Bewohnern Italiens deshalb keineswegs 
jede Anlage zur Poesie und volksthumlichen Tradition abspre- 
chen. Auch bei ihren nationalen Festen und Versammlungen 
mag manches alte Wort von Mund zu Mund gegangen, in ihren 
Heiligthumern manches Denkmal der Vorzeit gepflegt, beim fest- 
lichen Mahle und bei alien heiteren Veranlassungen manches 
Lied gesungen sein: wo ware ein Volk ganz ohne Lieder und 
ohne Sagen? Nur vyerden diese immer weit mehr geschichtli- 
chen oder idyllischen und mahrchenhaflen Inhalts gewesen sein 
als epischen d. h. eines solchen, wo Gotter und Helden die han- 
delnden Personen sind: und vollends an eine Entwickelung des 
weltlichen Gesanges im Ganzen und Grofsen, wie sie bei den 
Griechen friihzeitig eingetreten ist, wozu ganz vornehmlich eine 
Emancipation der Dichtung von dem Einllusse der Priester und 
der posiliven Religion erfordert wird, an solche Aoden, wie sie 
uns in den Homerischen Gedichten entgegen treten, ist ganz ge- 
wifs nicht zu denken. Vielmehr weifs die Vorzeit Italiens nur 
von singenden Faunen und Nymphen, orakelnden Propheten 
und zaubernden Frauen zu erzahlen, und die lateinische Sprache 
hat kein eignes Wort fiir Gedicht und Dichter in dem Sinne wie 
es jene griechischen Professionisten des weltlichen Gesanges 
gewesen sind. Auch ist es charakteristisch genug dafs die ro- 
mischen Camenen, in denen die spateren romischen Dichter die 
griechischen Musen wiedererkennen wollten, nach der alteren 
Volkssage wohl den alten Priesterkonig Nuina zu seinem Werke 
begeisterten, aber keinen italischen Orpheus, keinen Musaos: 
und in einer andern Wendung, dafs nach sabiniscber Sage die 
Laren dem beriihmten Augur Alta Navius, da er als Knabe in 
einem Weinberge eingeschlafen war, die Erfindung seiner Kunst 
eingaben, damit er ein verlornes Stuck seiner Heerde wieder- 
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finde, wahrend nacli griechischer Sage Dionysos dem Aeschylos 
in gleicher Lage die Tragodiendichtung eingab. Eben so wenig 
wulste das alte Italien von einem kunstreiclien Metrum und von 
kunstreicher Instrumentalmusik, vvomit der epische Gesang hatte f 
begleitet werden konnen. Sondern Alles ist schlicht und einfach 
und kunstlos geblieben, und vollends bei alien offentlichen 
Functionen der Religion bat iinmer nur die priesterlicbe Formel 
und das liturgiscbe Gebet gegolten, nicht die bewegtere Ge- 
miithsstimmung des fesllichen Gesanges, den die Romer erst 
von den Griecben lernten. Ueberall sind die Wunder der ISatur 
und des Lebens vvohl ein Anlafs zu Opfern und Weissagungen, 
in denen der Priester und Seller sie zum Frornnien des gemei- 
nen Wesens technisch und praktisch ausbeutet, aber nirgends 
begegnet man jenem poctischen Drange des Herzens und der 
Einbildungskraft, welcber in die Anscbauung und das Gefiild fur 
diese Wunder versenkt Religion und Geschichte mit den idealen 
Gestalten der Dichtung belebt hatte. 

3. Die stammverwandten VUlker des alten Italiens. 

Wie dem nun sei, jedenfalls mussen wir uns auf alle Weise 
bemiihen, unsre Aufgabe nicbt bios als eine romiscbe, sondern 
als eine allgemein italische aufzufassen, d. li. aus den engen 
Grenzen der Stadt Rom und der rdmischen Stadtchronik her- 
auszukommen und das freie Feld und jene Rerge und Land- 
scliaften zu gewinnen, zwischen denen ihre latiniscben und sa- 
biniscben Altvordern ilirc religidsen Yorstellungen empfangen 
und ausgebildet haben. Freilich ist uns aucb dieses viel schwe- 
rer gemacbt als in Griecbenland, wo die vielstimmige Ueberlie- 
ferung der verschiedenen Stiimme, Sladte und Landschaften aucb 
die Darstellung und Belebung der Mythologie aufserordentlicb 
erleichtert, ja der Stoff des ortlich Mannichfaltigen sich einem 
elier zu reicblich als zu sparlich darbietet; dahingegen in Italien 
Rom nicbt allein alien iibrigen Yolkern und Staaten gegeniiber 
das Feld behauptet bat, sondern auch in ihrer aller Namen und 
zwar immer auf acht romiscbe Weise d. h. in der Sprache des 
Siegers und Beherrschers das Wort fiihrt. Indessen ist es doch 
auch so, namentlich mit Hiilfe der monuinentalen Ueberlieferun- 
gen und der ausgezeichneten linguistischen und antiquarischen 
Untersucbungen, zu welchen diese Reste neuerdings Veranlas- 
sung gegeben haben, nocb immer moglieh, von den meisten 
Gottern des einbeimischen romischen Giaubens ihren Ursprung 
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und ihre Ausbreitung bei jenen Stammvolkern nachzuweisen: 
auf welchem Wege also' das Romische aufhort etwas bios Romi- 
sches zu sein, vielmehr als der fortlebende Trieb eines alteren 
Volksthums crscheint, welches wir sogar in vielen Fallen noch 
weiter, nehnilich bis zu seiner organischen Verzweigung mil dem 
Glauben und der Sprache der andern verwandten Volker verfol- 
gen konnen. Um so nothwendiger ist es gleich bier den gan- 
zen geograpbisclien und ethnographischen Complex dieser altita- 
liscben, den Romern nalier oder entfernter verwandten Bevolke- 
rung ins Auge zu fassen. Ihre nacbsten Verwandten waren be- 
kanntlich die Latiner, von welchen die Romer ihre Sprache be- 
kommen haben und mit denen sie auch die meisten Cotter und 
Sagen gemein batten, daher wir oft auf sie zuriickkommen wer- 
den. Hier sei nur bemerkt, dafs sie selbst als Volk sich von 
sogenannten Aboriginern d. h. mythischen Ursprungsmen- 
scben ableiteten, die in der Gegend von Reate ansiissig ge- 
wesen und von dort durch die Sabiner vertrieben sein sol- 
len; worauf sie sich am Anio abwarts nacli Tibur und La- 
tium gezogen und hier die jiltere Bevolkerung der Sikeler 
vertrieben haben wollten, welche letztere von Italien nach 
Sicilien iibersiedelnd dieser Insel den Namen gab. Seit- 
dem bewohnten die Latiner das nach ilmen benannte La- 
tium in vielen meist verbiindeten Stadten, welche friiber in 
Alba Longa, spater in Rom ihre Hauptstadt, im Jupiter Latiar 
ihrenBundesgott verebrten, und einen eigenthiimlichen, von den 
iibrigen italischen Stammsprachen verschiedenen Dialekt rede- 
ten, denselben, welcher spater durch die Maclit und Bildung der 
Romer zur lateinischen Litteratursprache geworden ist. Die 
siidlichen Nachbarn der Latiner waren die Volsker, die Ver¬ 
wandten und Nachbarn der Aurunker und Ausoner, welche letz¬ 
tere den alteren Griechen am besten bekannt waren. Das eigen- 
thumlichste Kernvolk der Mitte waren dagegen die Sabiner, 
welche nachst den Latinern am meisten Eintlufs auf den Glau¬ 
ben und die Sitte der Romer ausgeiibt haben. Fur ihren alte- 
sten Wohnsitz gait die Ilochebne von Amiternum am obern Laufe 
des Aternus, wo der gottliche Sancus ihr erster Konig gewesen 
war und sein Sohn Sabus, nach welchem sich der Stamm nannte, 
sie zuerst den Acker bauen und die Rebe pflanzen gelehrt hatte. 
Viele kleinere Volker sind von derselben Gegend ausgegangen: die 
Picenter, indem sie tiber das Hochgebirge an das adriatische 
Meer von Ancona bis Hadria riickten, die Vestiner und Mar- 
ruciner, welche sich zu beiden Seiten des untern Aternus an 
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demselben Meere ausgebreitet batten, die Peligner, welche 
sich in der schonen Ebne von Corfinium behaupteten, endlich 
die tapfern Marser, welche sich rings um den Fuciner See an- 
gesiedelt hatten. Der alte Hauptstamm der Sabiner aber hatte 
sich im Laufe der Jahre immer weiter nach Westen bis in die 
Gegend von Rom hinabgezogen, indern sie von Amiternum aus 
sich zunachst der Gegend von Reate bemachtigten und darauf 
den Latinern nachriickend bis an den obern Anio und den Ti¬ 
ber vordrangen, wo sie in Cures, der zweiten Metropolc Roms, 
einen neuen Mittelpunkt ihres Stammlebens gewonnen hatten. 
Nordlich von den Sabinern war der Apennin und seine Abhange 
nach beiden Seiten von den Umbrern bewohnt, deren Gebiet 
bis nach Ariminum und an den Rubicon reichte und durch den 
obern Lauf des Tiber bei Perugia und Cortona von Etrurien ge- 
schieden wurden. Einst hatten sie auch Cortona und einen 
grofsen Theil von Etrurien besessen; ja es waren auch nach 
ihrem Abzuge aus diesem Lande grofse Haufen von ihnen als 
abhangige Bevolkerung zuriickgeblieben, so dafs von ihnen die 
haufigen Spuren eines altitalischen Stammlebens abgeleitet wer- 
den diirfen, welche sich unter den sonst nicht zu der indigenen 
Revolkerung Italiens gehorigen Etruskern nachweisen lassen. 
Bei den romischen Geschichtsschreibern galten die Umbrer fur 
das alteste Volk von Italien; jedenfalls mogen sie als nordlich- 
stes Glied seiner Kernbevolkerung auch ihre Sitze und die an- 
gestammte Art am langsten behauptet haben. Siidlich von den 
Sabinern und jenen kleineren Stammen sabinischer Abkunft 
wohnten die ihnen gleichfalls verwandten Samniter* 1), ein 
machtiges Volk, welches in vier Cantone getheilt das centrale 
Hochland des siidlichen Raliens inne hatte und von dort sowolil 
Apulien als Campanien bedrohte. Von ihnen sind wieder west- 
lich die Campaner, siidlich die Lucaner ausgegangen, von 
diesen zuletzt die Bruttier, die drei siidlichsten Zweige dieser 
italischen Stammbevolkerung, welche die in diesen Gegenden 
angesiedelten Etrusker und Griechen unterwarfen, aber dafiir 
auch auf die auslandische Sitte und Bildung am meisten eingin- 
gen. Dafs diese Volker alle, von ortlicher und Stammeszersplit- 

1) Samnites (Zavvlrcn) ist = Sabnites oder Sabinites, vgl. Varro 
1. 1. VII, 29, Samnites a Sabinis orti. Da die Samniter oskisch redeten, 
so mufs aucb die Sprache der Sabiner der oskischen nabe verwandt gewe- 
sen sein, vgl. Varro I. 1. VII, 28 cascum significat vetus: eius origo Sabina, 
quae usque radices in Oscam linguam egit. Die Verwandtscbaft der Um¬ 
brer mit den Sabinern erhellt aus Dionys. H. II, 49. 
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terung abgesehen, in den Grundzugen dieselbe Sprache, densel- 
ben Glauben, dieselben Sitten batten, diese Erkenntnifs ist eines 
der wichtigsten Resultate der neueren Sprach- und Alterthums- 
forschung, welche die Kunst der Linguistik, eine der anziehend- 
sten Wissenscbaften unsrer Zeit, auch auf die Reste der umbri- 
schen und oskischen Sprache mit lohnendem Erfolge angewen- 
det hat. Was den Gotterglauben dieser Volker betrifl't, so fuhrt 
auch hier die Forschung zu demselben Resultate, indem man 
iiberall denselben mythologischen GrundbegrifFen und gevvissen 
Gottern begegnet, welche dem gesammten Italien in demselben 
Sinne gemein waren, wie Zeus, Hera, Athena, Apollo, Artemis 
u. s. w. die Gotter von ganz Griechenland waren. Namentlich 
gehoren dahin Jupiter, Juno und Minerva, die hochsten himm- 
lischen Gotter, der Wald-, Friihlings- und Kriegsgott Mars mit 
seiner gleichartigen Umgebung der Faune und Silvane und ver- 
wandten weiblichenGottinnen, eine innigeVerehrung derElemen- 
tarkrafte des Wassers und des Feuers, der Sonne und desMondes, 
des nahrenden Erdbodens und der Vers'torbnen, endlich vieler 
ortlichen Geister und Genien, auch gewisser Frucht- und Schick- 
salsgbttinnen, welche sich zugleich durch Zauber, begeisterte 
Weissagung und Orakel olTenbarten. Auch scheint, wie gesagt, 
das Vorherrschen des ritualen und priesterlichen Elements im 
Gottesdienste, die Scheu vor der mythologischen Versinnlichung 
der Gotter, der Mangel an poetischer und epischer Anlage alien 
diesen Yolkern angestammt und gleich eigenthiimlich gewesen 
zu sein. 

4. Latium und die Latiner. 

Die Latiner sind nicht allein die nachsten Verwandten der 
Romer, sondern sie sind auch zwei Jahrhunderte lang ihre engen 
Yerbundete gewesen und in alterer Zeit durch massenhafte Ue- 
bersiedelung nach Rom, spiiter durch Geschlechtsverbindung, 
Einwanderung und unablassigen Verkehr dergestalt mit ihnen 
verschmolzen, dafs beide von jeher als ein und dasselbe Yolk 
angesehen wurden. Auch die Sage und die Geschichte der La¬ 
tiner durchkreuzt sich bestandig mit der romischen, welche eine 
geraume Zeit hindurch nur einen besondern Abschnitt der Ge¬ 
schichte des latinischen Namens iiberhaupt gebildet haben mag. 
Bei dem friihen Verfall des latinischen Bundes ist nur das Eine 
gewifs geblieben, dafs Alba Longa die Urheberin und das erste 
Haupt dieses Bundes gewesen, welcher aus ihren eignen Colo- 
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nieen und andern Stadten latinischer Nation bestand; fibrigens 
ist diese alte Hauptstadt so friih zerstort worden, dafs sicli bei 
den ohnehin bald in ganz andrer Richtung beschaftigten Romern 
nur ein sehr ungewisses Andenken von ihr erhalten hatte. Ueber 
ihr erhob sich der Mons Albanus, fiber welchem noch spater 
Jupiter Latiar als hochster Gott und unsicbtbares Oberbaupt 
von ganzLatium gefeiert wurde; unter ihr befand sich im schat- 
tigen Haine bei Marino das Heiligtbum und die Quelle der 
Ferentina, wo der latinische Rund seine Versammlungen hielt. 
In seiner Nachbarschaft vvaren dem Meere niiher die vvicbtigsten 
Stadte Aricia und Lanuvium, deren Gebiet sicli bei Velitrae und 
Corioli mit dem derVolsker beriihrte: Aricia durch seinen Dienst 
der Diana in dem slillen Winkel am See von Nemi berfihmt und 
in alterer Zeit eine Hut des wicbtigen Passes nach Sfiden, durch 
welchen spater die Appische Strafse nacli Terracina und Cam- 
panien ffihrte, Lanuvium nicht weniger angesehen wegen seiner 
Juno Sospita. Von Lanuvium gelangt man in wenigen Stunden 
ans Meer und nacli Ardea, der durch die Aeneassage so berfihmt 
gewordenen Rurg und Stadt der Rutuler, wahrend vveiter ab- 
wiirts an der Kfiste das in der alteren romiscben Geschichte so 
oft als Seestadt genannte Antiuin sclion wieder den Volskern ge- 
horte, welche sicli von alien diesen verwandten Volkern am moi¬ 
sten auf der See versucht haben. Denn die Latiner selbst bat¬ 
ten das Meer nur an der kurzen und die Schiflahrt aucli in alter 
Zeit wenig begfinstigenden Strecke zwischen Ardea und der Ti- 
bermttndung gewonnen, wo sich mit den letzten Resten des la- 
tinischen Rundes, Laurentum und Lavinium, auch die latinische 
Sage von den alten Konigen Picus, Faunus und Lalinus und der 
Cultus der Rundes-Penaten am liingsten behauptet hat. Land- 
einwiirts von Alba Longa war die nachste Stadt von Bedeutung 
das alte und feste Tusculum, ehedem eine der miichtigsten Stadte 
des Bundes, spater oft von den Aequern bedrangt und deshalb 
den Romern geffigig. An diese Aequer, einen andern verwan¬ 
dten Stamm, grenzte auch das am meisten landeiriwarts gelegene 
Praneste, eine eben so feste als rfistige Stadt, deren Gotter und 
deren Bfirger es am langsten mit den romischen aufgenommen 
haben, wahrend seine Priester mebr als einen Rest alter unver- 
mischter Sage bis auf die Zeiten des Cato bewahren konnten. 
Auf halbem Wege von dort nach Rom lag das spater ganz ver- 
fallene Gabii, welches einst gleichfalls von Rom geffirchtet wurde 
und in alter Zeit ein Mittelpunkt priesterlicher Auguraldisciplin 
gewesen war. Endlich noch hoher hinauf am Anio, wo dieser 
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aus den Bergen der Sabiner hervortritt, das schone Tibur, eine 
der ersten Eroberungen der latinischen Aboriginer, beruhmt 
durch seine Wasserfalle und seine weissagende Nymplie Albunea, 
seinen Hain des Tiburnus und seinen alten Dienst des Hercules. 
Vielfach bedroht von den benachbarten Etruskern, Sabinern, 
Aequern undVolskern, verraochten sich diese Stadte zu behaup- 
ten, so lange sie einig waren und keine unter ihnen zu mach- 
tig wurde. Auf den Vorstand von Alba Longa folgte der von 
Rom, welches seit denTarquiniern an der Spitze desBundes stand 
und die schnelle Zunahme seiner Macht ohne Zweifel weit mehr 
als die romische Geschichte es gestehen mag diesem Bunde ver- 
dankt. Selbst in den spateren Zeiten riihmten sich viele der 
ausgezeichnetstdn und tiichtigsten Gesclilechter in Rom ihres la¬ 
tinischen Ursprungs, daher das von solchen Familien gepragte 
Silbergeld der Republik nicht selten auf die Culte, die Sagen, die 
alten Zeiten von Latium zuriickweist. 

5. Die Etrusker und die Griechen. 

Haben wir somit unsern Gesichtskreis liber den ganzen 
Zusammenhang der mit Rom verwandten Volker erweitert, so 
konnen wir doch auch bei diesen nicht stehen bleiben, so we- 
nig die Religion der Romer bei den ersten und angestammten 
Ueberlieferungen der Yorzeit stehen geblieben ist. Sobald 
nehmlich der romische Staat in den Kreis der Culturstaaten ein- 
trat, empfing er natiirlich auch von diesen gewisse Elemente 
derCultur, wiesie sich einstweilen im Verkehre mit den Yolkern 
des Orients und den„Griechen abgeschlossen hatte und zur Ci¬ 
vilisation der Zeit nothwendig gehorte: woriiber sich nicht allein 
sein geistiges Leben und der Zustand seiner Sitten, sondern 
auch sein religioses Leben und sein Gotterglaube in vielen 
wesentlichen Punkten verandert hat. So wurden anstatt des 
bilderlosen Cultus, welcher bis dahin moglich geblieben war, 
jetzt Bilder und Tempel eingefiihrt, an die Seite der einheimi- 
schenPriesterundSehertraten andre und auslandisclie, an die Seite 
der einheimischen Gotter die lebensvollen und hoheren Bediirfnis- 
sen der Bildung entsprechenden Gestalten des griechischen Apollo, 
der Castoren, des Handelsgottes Mercurius, der Ceres mit ihren 
beiden jiingeren Nebenfiguren; ja selbst die einheimischen Got¬ 
ter wurden jetzt andre Gotter, Gotter von hoherem politischen 
und weltlichem Anspruch, da sie fruher bei den einfacheren 
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Zustanden ihrer Nation auch selbst so viel einfacher, patriarcha- 
lischer und geistlicber gewesen waren. Eine uberaus wiclitige 
Veranderung, welche gleichfallskeineswegs bios Rom angeht, son- 
dern bei vielen andern Mitgliedern der stainmverwandten itali- 
scben Bevolkerung gleichfalls und wohl nocli friibcr als in Rom 
eingetreten war, namentlich bei alien denjenigen, welche sich 
von den centralen Stammsitzen der alten nationalen Heimath 
und Gewohnung entfernt und der wesllichen und sudlichen 
Kuste geniiliert hatten, also den Latinern, den Volskern 
und vorzuglich den oskisch redenden Volkern, namentlich 
iliren sudlichsten Gliedern. Die Cullurstaaten aber, mit de- 
nen diese Stamme bei solcher Erweiterung in Beriilirung 
kamen, sind die der Etrusker und der in Italien und Sicilien 
ansassigen Griechen: bliihende und machtige Staaten, welche 
jenen Volkern an Bildung bei weitem fiberlegen waren und dabei 
einen lebhaften Verkehr mit den Mittelpunkten der damaligen 
Cultur in Griechenland, Kleinasien und dein Orient unlerhielten. 
Ueber die Etrusker sind wir freilich in gewissen Hauptpunkten, 
namentlich was ihr nationales Herkommen betrilTt, noch immer 
sehr im Unklaren; so lange nicht der Schlussel zu ihrer Sprache 
gefunden ist, mufs diese Frage ungelost bleiben. Aber gewifs 
ist, dafs sie vor den Romern bei weitem das machtigste Volk in 
Italien waren, da sie von dem jetzigen Toskana und dem Kir- 
chenstaate bis zum Tiber aus, wo sie die Umbrer in das Gebirge 
zuriickgedrangt hatten, nicht allein iiber Bologna in die Lom- 
bardei eingedrungen waren und sich derselben bis zur Pomiin- 
dung bemachtigt hatten, sondern eine Zeitlang auch die 
Kuste der Latiner und der Volsker beherrschten, ja mitten in 
Campanien zu Capua einen Mittelpunkt ihrer sudlichen Macht 
gegriindet hatten J). Ueberdies beherrschten sie beideMeere von 
Italien, das obere und das untere, welche nach ihnen das tyrrhe- 
nische und das adriatische genannt wurden. Auch liaben sie 
mit den centralen Gegenden des mittellandischen Meeres und 
mit Kleinasien in so lebhafter Verbindung gestanden, dafs bei 
ihnen selbst und bei den Griechen die Tradition entstehen 
konnte, ihre Abstammung sei in Lydien zu suchen, wahrend 
ihre Graber durch das was man in ihnen gefunden hat auf eben 
so lebhafte Handelsverbindungen mit den Phoniciern hinwei- 
sen, welche sich hin und wieder sogar in eigenen Ansiedelungen 

1) S. aufser der Hauptstelle bei Livius V, 33 besonders Servius V. 
A. XI, 567, wo Excerpte aus Cato zu Grunde liegen. 
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unter ihnen niedergelassen hatten 1). Dann aber sind auch sie 
und nicht weniger machtig als die andre Bevolkerung Italiens 
von dem Zauber der griechischen Bildung und Mythologie er- 

C'u/^griffen worden, welche von der Yorsehung dazu bestimmt war, 
eine allgemeine Ausgleichung der verscbiedenen Gottersysteme 

, und eine gewisse kosmopolitische Gemeinschaft der iisthetischen 
und poetischen Anschauung des Alterthums herbeizufiihren. 
Ganze Beihen der griechischen Gotter und der griechischen 
Heroen iindel man in Etrurien wieder, vor alien Apollo, Hera- 
kles und die Helden des troischen Sagenkreises und der Tra- 
godie; und zwar mufs diese griechische Bildung in Elrurien 
eine alte gewesen sein, da Caere so gut wie die lydischen Ko- 
nige zu Delphi, dem Mittelpunkte des griechischen Apollo- 
dienstes, ein eignes Magazin fiir seine Weihgeschenke unter- 
hielt und die Ueberlieferung von der Uebersiedelung des De- 
marat von Korinth nach Tarquinii zur Zeit des Tyrannen 
Kypselos ohne eine gleichzeitige Yerhindung nicht hatte ent- 
stehen konnen. Auch sind in den Grabern von Yulci, von 
Caere, von Yeji, von Cortona unter so vielen Tausenden von 
gemalten Yasen griechischer Fahrik viele des iilteren und al- 
testen Slils gefunden worden. Ohwohl mit diesem Anfluge der 
griechischen Mythologie so wenig als bei den Romern und bei 
den iibrigen Italikern der ganze Inhalt ihrer Religion erschopft 
ist; vielmehr hatten auch sie einen eignen und iilteren Gotter- 
glauben, dessen nationale Herkunft leider wie die Sprache noch 
immer dunkel ist, welcher aber in vielen und wesentliclien Punk- 
ten, wie wir oft zu zeigen Gelegenheit haben werden, dem der 
iihrigen italischen Volker verwandt gewesen sein mufs. Auch 
findet sich bei den Etruskern derselbe einseitige Hang zur Ceri- 
monie und zur priesterlichen Disciplin, welche bei ihrer friihen 
Bildung bei ihnen sogar weiter gediehen war als irgendwo sonst 
in Ralien. Hire wichtigsten Stadte waren langs der Grenze der 
Umbrer und am obern Tiber Arretium, Cortona und Peru- 
sia, unter denen sich namentlich Cortona, friiher eine Stadt der 
Umbrer, durch das Alterthum seiner Erinnerungen auszeich- 
nete. In der fruchtbaren Niederung am Trasimenischen See 
herrschte das durch Porsenna und sein Grabmal beriihmte Clu- 
sium, am Lago di Bolsena das glanzende Volsinii, in der Gegend 
des Berges Soracte Falerii, dessen Bevolkerung die Alten ge- 

1) S. J. Olshausen iiber phbnicische Ortsnamen aufserhalb des seini- 
tischen Spracbgebiets, Rb. Mus. f. Phil. N. F. VIII, 3 S. 332 If. 
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nau genommen niclit fur Etrusker, sondern fur einen eignen 
Stamm gehalten wissen wollten (Strabo V. p.226); und wirklich 
deutet was wir von seinen Culten und Sagen wissen mehr auf 
Umbrer oder Sabiner als auf die eigentlichen Etrusker. In der 
nachsten Nachbarschaft von Rom gebot Veji, die harlnackige 
Nebenbuhlerin seiner fruheren Jahre, welche wahrend ilirer 
Bluthe niclit allein Roms Verkehr mit dem Norden und auf dom 
Tiberstrome beherrschte, sondern selbst diesseits des Tiber, in 
der nachsten Nahe von Rom, an Fidena eine immer zum Abfall 
vom latinischen Bunde und zur Felide mit Rom aufgelegte Bun- 
desgenossin liatte. Nachst dem war Caere in der Gegend von 
Cervetri die nachste Nachbarin Roms und der Latiner, welche 
in den wenigen Sagen aus alter Zeit, die sich erhalten hatten, 
viel von einer schweren Tyrannei des Konigs von Caere Mezen- 
tius erzahlten und sammt den Volskern eine Zeitlang von Caere 
aus durch die Etrusker beherrscht gewesen sein mogen. Zu- 
gleich gehort diese Stadt schon zu der glanzenden Reihe der 
etruskischen See- und Handelsstadte, welche vom Tiber bis zum 
Arno in mafsigen Entfernungen von einander unweit der Kuste 
lagen und von ibren Hafen aus weit und breit mit dem mittel- 
liindischen Meere verkehrten. So liatte Caere seinen eignen 
Hafen und sein Emporium zu Pyrgi, Tarquinii zu Gravisca, die 
alte in der Gegend von Corneto gelegene Metropole der etrus¬ 
kischen Divination und priesterlichen Wissenschaft, zugleich 
die Stadt wo die hei den Etruskern verfyreitete Sage von ei¬ 
ner Einwanderung lydischer Herakliden eigentlich zu Ilause war. 
Weiter hinauf bei Ponte della Badia lag Vulci, der Fundort der 
meisten Vasen; dann folgte Vetulonia mit dem Hafen Tela¬ 
mon und noch weiter hinauf Rusella, diese beiden schon mitten 
in der Maremma, welche damals das ganze Jahr hindurch be- 
wolint werden konnte. In den nordlicheren Gegenden und 
bis zum Arno herrschte Volaterra mit den beiden Hafen Luna 
und Populonia, welches letztere zugleich die metallischen Reich- 
thiimer der Insel Elba ausbeutete. Endlich in der Marsch 
am untern Arno lag schon damals ein etruskisches, aber gleich- 
falls friih hellenisirtes Pisa, in derselben Gegend wo im Miltelal- 
ter die Stadt gleiches Namens ihre S chi He so weit nach dem 
Osten aussendele. In alien diesen Stadten hatte sich nehen 
dem Handel und der Industrie eine nicht geringe Pracht des 
Adels und der Konige, eine vielfach durch Aberglauben ent- 
stellte Wissenschaft der Priester und ein eben so superstitioser 
als glanzender Gottesdienst entwickelt, welcher sich in vielen 
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Opfern, Tempeln und Tempelbildern, feierlichen Prozessionen 
und haufigen Spielen, circensischen und scenischen gefiel. 
Naturlich konnte es, als die Etrusker mit dem Gewichte einer 
solchen Bildung den iibrigen Yolkern Italiens bekannt wurden, 
nicht fehlen dais diese in vielen Stricken zuerst von ihnen civi- 
lisirt wurden; obwobl die neuere Forscbung uberzeugend nach- 
gewiesen hat, dais wenigstens Rom und die Latiner die Ele- 
mente ihrer feineren Bildung weit mehr den Griechen Italiens 
und Siciliens als den Etruskern verdanken. Doch bleibt es eine 
wichtige Thatsache dal's auch Rom den aufserlichen Prank so- 
wobl seiner Ivonige als seiner Goiter von den Etruskern empfing, 
wie denn namentlich die Architectur der romischen Tempei 
und die Technik der Tempelbilder langere Zeit in den 
Handen etruskischer Kiinstler geblieben ist, welche von den 
griechischen erst allmalich verdriingt wurden. Auch haben die 
Romer eine gewisse religiose Technik die Stiidte zu grrinden, 
die Grenzen zu bestimmen, das Lager abzustecken u. s. w. 
immer von den Etruskern abgeleitet. Endlich ist die Divination 
der Romer durcb sie mit einem ganz neuen Zvveige der Weis- 
sagekunst und der religiosen SCibne bereichert worden, nehm- 
lich mit der sogenannten Haruspicin, welche gewohnlich sogar 
von eingebornen Etruskern in Rom geiibt wurde, hochstens 
ausnahmsweise von solchen Romern, die sich in den etruskischen 
Priesterscbulen in dieser Kunst hatten untenveisen lassen. Es 
ist dieses die Technik der Eingeweideschau, der Blitzsfthne, der 
Auslegung aller aufserordentlichen, also einen besondern Rath 
und Willen der Glitter vorbedeutenden Naturwunder, vorzuglich 
der himmlischen Erscheinungen und des Blitzes und Donners: 
welche Wissenscbaft bei den Etruskern schon deshalb beson- 
ders weit gediehen war, weil ibr Land und ihr Klima an Natur- 
wundern und aufserordentlichen Erscheinungen des Himmels 
besonders reicli war und den Gottern bei ihnen mehr Opfer- 
tbiere geschlachtet wurden als irgendwo sonst. 

Yiel wichtiger als der Einflufs dieses Yolks wurde indessen 
der der Griechen, vollends auf die Dauer, da sich zuletzt das 
romische Wesen mit dem griechischen dergestalt durchdrungen 
hatte, dafs die Romer sich mehr geschmeichelt fuhlten, wenn 
man sie Abkommlinge der Griechen nannte, als wenn man ihnen 
von den Sabinern des T. Tatius und den zusammengelaufenen 
Riirgern des Romulus erzahlte. Die Anfange dieses griechischen 
Einflusses fallen bekanntlich in die Zeit der Tarquinier, und 
zwar ist gleich damals, wie Cicero sich ausdruckt, der Zu- 
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flufs eine recht breite und voile Stromung gewesen 1). Auch 
konnte er von versdiiedenen Seiten zugleidi andringen, da auch 
die Etrusker damals der griechisdien Bildung schon sebr erge- 
ben waren und uberdies Yerbindungen sowohl mil den wichtig- 
sten Handelsstaaten ini eigentlichen Griechenland als mit denen 
in Campanien, Grofsgriechenland und Sicilien bestanden. Ge- 
wifs ist, dafs man damals von dem mittleren Ilalien aus mit 
Korinth und den korinthischen Colonieen am ionischen und 
adriatischen Meer, mit Delphi und mit Aegina verkehrte, welches 
letztere eine eigne Colonie in Umbrien angelegt haben soil; 
ja die Phokaer sollen auf ihrem Wege nacb Massilia unter Ser- 
vius Tullius Rom beriihrt und damals jene Freundschaft be- 
griindet haben, welche spater so lange vorhielt. 2) Aber weit 
mehr als diese entfernteren Staaten wirkte oline Zweifel die 
grofsere Nahe der griechischen Bildung in Campanien, Sicilien 
und dem sudlichen Italien. Yorzuglich mufs dabei der nachste 
griechische Staat in der Gegend von Neapel interessiren, noch 
dazu die alteste aller griechischen Colonieen in Italien, deren 
Geschichte nur leider auch sehr wenig bekannt ist. Es war 
dieses Cumae auf einer noch jelzt durch viele Ruinen liber und 
unter der Erde sehr merkwiirdigen Statte, von welcher aus diese 
ineist aus Euboa stammenden Griechen auch Dikaarchia, das 
spatere Puteoli, und Neapel gegriindet hatten. Beide haben 
ihre Mutterstadt iiberflugelt, weil ilire Lage immer eine sehr 
gunstige geblieben ist, wahrend die von Cuma nur so lange 
gunstig genannt werden konnte, als der breite Giirtel von Sand- 
dunen nicht existirte, welcher sich allmalich vor der ganzen 
westlichen Kiiste Italiens gelegt und die meisten alten Hiifen 
verstopft hat. In alter Zeit aber war Cuma eine aufserordent- 
lich bluhende Stadt, vorzuglich zur Zeit der Tarquinier und in 
den friiheren Generationen der Republik, aus welcher Zeit auch 
wenigstens ein grofseres Bruchstiick seiner Geschichte vorliegt, 
b.Dion.Hal. VII, 3—11. Eben so gewifsist es, dafs Cuma eine der 
wichtigsten Quellen des hellenisirenden Einflusses gewesen ist, 
der sich allmalich iiber die oskisch redendeu Volker und uber die 
Volsker und Latiner verbreitete, welchen letzteren die Cumaner 

1) Cic. de Rep. II, 19, 34 Injluxit enim non tenuis quidam e Graecia 
rivulus in hanc urbem, sed abundantissimus amnis illarum disciplinarum 
et artium. 

2) Strabo VIII p. 376, Justin XLIII, 3, vgl. Bockh metrol. Unters. 
S. 208. 
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iinter ihrem Tyrannen Aristodemos sogar bei Aricia ihre Frei- 
heit in dem Kriege mit Porsenna gerettet haben. Was die Got- 
tesdienste dieser Stadt betrifTt, so fassen wir im voraus vorziig- 
lich den Apollo von Cuma ins Auge, welcher als alter Stamm- 
gott von der griecln'schen Heimath her seinen Tempel auf der 
Burg uber dem Meere hatte, unter welcher die Giinge und 
Schluchten sich wolbten und landeinwarts hinzogen, welche 
durch Virgils Schilderungen von der Weissagung der Cumani- 
schen Sibylle und die Fabel von den Kimmeriern so beruhmt 
geworden sind. Neben Apoll durfen wir den Meeresgott Posei¬ 
don und den Handelsgott Hermes in der See- und Handelsstadt, 
die Acker- und Fruchtgotlheiten Demeter mit ihrem Madchen 
und Dionysos in der mit einem fruchtbaren Gebiete gesegneten 
und durch seinen Todtendienst am Averner See beruhmten Stadt 
mit Sicherheit voraussetzen, Iauter Gotter welche in Rom unter 
den altesten griechischen Eingang fanden: unter den Heroen He- 
rakles, von dem die ganze Umgegend von Cuma viel zu erzahlen 
wufste, und Ulysses, dessen Abenteuer, namentlich die bei der 
Circe und Unterwelt, an dieser Kiiste gleichfalls seit alter Zeit 
erziihlt wurden, so dafs wir auch die in Italien bis Latium und 
Rom so weit verbreitete und fest gewurzelte Sage von diesen 
beiden Helden am natiirlichsten aus dieser Quelle ableiten wer- 
den. Ja es ist, wie wir weiterhin sehen werden, hochst wahr- 
scheinlich, dafs selbst die alteste Sagengeschichte von Rom und 
Latium, die vom Evander und Cacus, von Hercules und seinen 
Rindern, vom Ulysses und seinen Sohnen zuerst in Cuma oder 
doch unter dem Einflufs einer Cumanischen Chronik redigirt wor- 
den ist. Denn auch nachdem Cuma von den Campanern erobert 
worden war und somit ein griechischer Freistaat zu sein auf- 
horte ’), wird darum die griechische Bildung keineswegs aufge- 
hort, vielmehr die oskisch redenden Volker jetzt erst recht er- 
griffen haben, da selbst in den weit spateren Zeiten der romi- 
schen Kaiser, nachdem Cuma und Neapel liingst zu romischen 
Colonieen, Puteoli zu dem wichtigsten Emporium in ganz Italien 
geworden war, die griechische Bildung in Neapel und der gan- 

1) Nach Diodor XII, 76 im J. 326 d. St. (428 v. Chr.), nach Liv. IV, 
44 im J. 334 (420 v. Chr.). Wenn bei Justin XX, 1 die Falisci, Nolani 
und Abellani Colonisten der Cbalcidenser genannt werden, so konnen un¬ 
ter diesen nur die in Cuma angesiedelten verstanden werden. Bei den Fa- 
liskern ist an eine Niederlassung in der Gegend des M. Massicus zu den- 
ken, vgl.Virg. Aen. VII, 724, wo Halaesus, der Stammvater der Falisci, in 
dieser Gegend zu Hause ist. 
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zen Gegend die vorherrschende war. Aufser diesen nachsten 
Nachbarn von Latium und Sanmium aber werden wir auch auf 
die ubrigen griecbischen Stadle in Grofsgriecbenland und Sici- 
lien wobl zu acbten haben, in jenem vorzuglich auf Tarent, 
welches vermoge seiner Lage allerdings zunachst nur fur die 
Hellenisirung Apuliens verantwortlich geniacbt werden kann, bei 
seiner lange anhaltenden Bliilhe aber auch der griecbischen Sitte 
und griechischen Bildung iiberhaupt, z. B. deni Theater und der 
pythagoreischen Philosopbie am langsten eine Stutze hot und in 
dieser Beziehung seit den Zeiten d^r Samniterkriege und des 
Konigs Pyrrhus auch auf das raittlere Italien und auf Bom und 
die Romer manchen Einllufs gewonnen hatte. 

6. Die Epochen der romischen Religions#eschichte. > 

\£ 
So bat sich unsre Aulgabe von selbst zu einer eben sowohl 

culturhistorischen als im engeren Sinne des Worts iny11 ioIogi- 
schen gestaltet, und wir werden diese Aullassung ferner festbal-, • 
ten mussen, da wir es uberall nur mit der Religion einer ein-r 
zelnen Stadt zu tbun haben, welche zwar in vielen Punkten als 
Miniaturbild des alien Italiens iiberhaupt gellen kann, aber doch 
noch weit mehr in politischer und culturgeschichtlicher als in 
religioser Hinsicht von Bedeutung ist; wie sie sich denn auch im 
weiteren Yerlaufe ihrer Geschichte bis auf die Entwickelung des 
Staates und Rechtes immer weit mehr receptiv fur die versehifr- 
denartigslen Einfliisse als productiv und in einer festen Rieli- 
tung eigenthiimlich gezeigt hat. So ist namentlich die Religion 
der Romer je langer desto mehr zu einem Aggregate der ver- 
schiedenartigsten Gottersysteme und Cultusformen geworden, da 
seit dem zweiten punischen Kriege neben den griechischen Got- 
tern auch schon die Grofse Idaische Mutter aus Phrvgien Ein- /■ / ■ ' 
gang fand und weiterhin die hellenistischen, agyptischen und co 
syrischen Religionen nach Rom und von Rom aus weiter im 
Westen vorgedrungen sind: eine im Zusammenhange der Cultur- 
geschichte so wichtige Thatsac.he, dafs wir auch diese Bewegun- 
gen in unsre Darstellung aufnehmen zu mussen glaubten. Em so 
nothwendiger ist es gleich im voraus den ganzen Verlauf der romi¬ 
schen Religionsgeschichte ins Auge zu fassen und nach gewissen 
Epochen ubersichtlicb abzutheilen, zu welchem Behufe wir am 
beslen folgende Zeitabschnitte unterscheiden werden. Die erste 

Preller, Rfim. Mythol. 2 

y*/ V 
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Periode ist die welche mit den Anfangen des romischen Staa- 
tes ein fur allernal den wesentlieh italischen Grund gelegt hat. 
Und zwar lassen sich der bekannten Entstehung des romischen 
Staats gemafs deutlich zwei verschiedene Elemente unterschei- 
den, ein latinisches und ein sabinisches. Das latinische ist durch 
den angehlich arkadischen Evander, welcher in Wahrheit der la- 
tinische Faunus ist, und durch die sogenannte Gesetzgebung des 
Romulus vertreten, das sahinische durch die heiden Konige aus 
Cures, T. Tatius und Numa Pompilius. Fafst man die Culte des 
Palatium, wo Evander sich niederlafst und Romulus seine Stadt 
griindet, naher ins Auge, so erkennt man darin noch recht deut¬ 
lich jenen alterthumlichen und elementaren Character des itali¬ 
schen Stammlebens: ein Lehen der Hirten und Bauern, welche 
den Faunus Lupercus und die Fauna verehren, die Hirtengdttin 
Pales, die der Ceres entsprechende Dea Dia, den Saturnus des 
goldnen Zeitalters und neben ihm die gi'itige Erdmutter: daher 
auch die Romer, wenn sie auf die Anfange ihrer Stadt zuriick- 
blickten, dieselbe immer fur eine Griindung der Hirten hielten. 
Selbst der palatinisclie Mars wird noch vorzugsweise der altita- 
lische Stammgott des Waldlebens und des Fruhlings gewesen 
sein, und der Hercules der Ara Maxima, wo der altere latinische 
Kern von dem griechischen Namen und der Geryonssage wohl 
zu unterscheiden ist, ein streitharer Genius der Ftitle und des 
Segens, welcher als triumphirender Besieger einer fmstern Na- 
turgewalt am Fufse des Palatin sich niederliefs und dort fortan 
mit seinen Romern am liebsten schmauste und zechte. Auch 
die Stiftungen der Culte des Jupiter Stator und des Jupiter Fe- 
retrius deuten wohl auf kriegerische Erfolge, aber noch nicht auf 
politische Selbstandigkeit. Yielmehr ist Rom erst durch die Sa- 
biner zu einem eignen und selbstandigen Staate geworden, zwar 
auch immer noch erst zu einem mehr patriarchalischen und 
theokratischen als in eigentlichem Sinne des Worts politischen, 
aber doch zu einem solchen, welchw mit seinem festen Kerne 
strenger und heiliger Ordnungen die Anlage zu der bedeutend- 
sten Zukunft in sich trug. Auch die Gotter und die religiosen 
Stiftungen dieser Zeit waren ein machtiger Fortschritt auf der 
Bahn dieser Zukunft; zwar konnen sie nicht alle fur wesentlieh 
und ausschliefslich sabinisch gelten, aber die Geschichte, welche 
sie entweder dem T. Tatius oder dem Numa zuschreibt, will 
doch sagen, dafs sie erst seit der Niederlassung der Sabiner in 
Rom verehrt wurden. Da ist jetzt Jupiter, der lichte, der reine, 
der heilige, dessen Priesterthum auch der Person des Numa die 
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hiichste Weihe gab J), und seine geweihte Ifohe auf der capito- 
linischen Burg, wo T. Tatius wohntc und Numa zu seiner ko- 
niglichen Wiirde die hochste Beglaubigung empfangt, die eben 
so heilige als geheimnifsvolle Burg (arx) der romischen Augurn, 
welche immer diesen Jichten Vater der llobe, der durch ganz 
Italien Jupiter genannt wurde, fur ibren libchsten Urheber und 
den unsichtbaren Vertreter der Wahrheit ilirer Beobachtungen 
gehalten haben. Da ist neben ihm Juno als Gottin der Frauen- 
wiirde und aller matronalen Rechte des Familienlebens, welche 
in Rom immer vorzugsweise von den sabinischen Muttern d. b. 
den ersten Hausfrauen in Rom abgeleitet wurden, da ist ferner 
Minerva als Gottin aller Besinnung, und Janus der alte Sonnen- 
gott alles himmlischen Anfangs, und Dius Fidius, der Goft der 
Treue und aller ebrenfesten und gerechten Werke des Lichtes, 
auch Terminus und Fides und andre Stiftungen dieser Zeit, 
welche deutlich beweisen, dafs der Glaube der Sabiner sich auf ( 
dein alten Grunde der Naturreligion bereits zu einem ernsten»y 
und wurdevollen Bewufstsein fiber di»* Brineipien des Rechts, ' 
und einer ethischen Ordnung der Dinge erhoben liatte. Dazu 
die neue Ordnung des Pontilicats und des Vestadienstes, welcher 
von nun an einen heiligen Mittelpunkt fiir sammtliche Familien 
der Biirgerschaft bildete, die Stiftung der Saber, in welcher die 
Rbmer und Sabiner sich zu der Verehrung desselben Gottes 
unter den beiden orthch verscbiedenen Diensten des palatini- 
schen Mars und des sabinischen Quirinus bekannten, alle die 
heiligen Formeln und Gebete der Indigitamenta, nach welchen 
sich fortan das ganze Leben eines romischen Burgers in alien 
Stadien seiner naturlichen, geistigen und sittlichen Entwicklung 
mit dem Glauben an die unsichtbare Gegenwart und unerlafs- ,1/ 
liche Mitwirkung der Gbtter durchdringen sollte, alle jene Ge- • e 
seize fur die Geistlicbkeit, fiir die Opfer, die Suhnungen: kurz 
die jungen Jahre Roms wurden damals in eine Zucht gethan, 
welche auf die Dauer freilich nicht befriedigen und noch weniger 
den plebejischen Neubiirgern gefalien konnte, aber fiir den An- 
fang eine ganz vortrefTliche Schule jener Gesinnung war, an 
welche wir bei Rom und den Romern immer zuerst denken. Es 
ist die Zucht der alten sabinischen Heimath von Amiternum. von 
Reate und von Cures, welche den Romern bis auf die Zeiten des 
Polybius jencn streng religiosen Character bewahrt hat, in wel- 

1) Liv. 1, 20 quamquam ipse plurima sacra obibat, ea maxime quae 
nunc ad Dialem jlaminem pertinent. 

2* 
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chem der nach seiner Art gebildete Grieche nur noch die hochste 
Staatsklugheit zu erkennen vermochte. Die zweite Periode 
und eine ganz andre Zeit beginnt mit den Tarqniniern. Es ist 
die Zeit wo Rom aufhorte ein sabinischer Patriarchalstaat zu 
sein und auf die grofse Biihne der allgemeineren Cultur und Po- 
litik hinubertretend von hoehstrebenden Fursten auf seinen 
weltgeschichtlichen Beruf vorbereitet wurde: fur seine Religion 
die Zeit wo ein glanzender Cultus mit Tempeln und Bildern, 
viele neue Gotterdienste und neue Arten der Divination einge- 
fuhrt wurden: kurz eine Periode der allseitigen Neuerung, in 
welcher jene altitalischen Elemente mit denen der auslandischen 
Civilisation verscbmolzen und daraus der uns aus der Geschichte 
am besten bekannle Staat Rom und die romische Staatsreligion 
der Republik bis etwa zum zweiten punischen Kriege sich bil— 
dete. Hochst merkwurdig ist in dieser Beziehung die Stiftung 
des Capitolinischen Cultus der drei Gotter, welche in dieser 
Gruppirung zwar auch den Sabinern des Quirinals bekannt wa- 
ren, aber mit diesem Anspruch auf Herrschaft und konigliche 
Hoheit und mit dieser gliinzenden Einrichtung ihres Gottes- 
dienstes sicher etwas Neues waren; desgleiehen die Stiftung des 
Dienstes der Diana auf dem Aventin und die Grundung oder 
Wiederherstellung der latinischen Ferien, welche Stiftungen zu- 
gleich darauf hinweisen, wie wir dieses aucli aus der Geschicbte 
wissen, dafs die Macht und der Staat dieser Fursten keineswegs 
eine bios romische war, sondern eben so sehr eine latinische. 
Noch folgenreicher als sie war aber speciell fiir Rom die Einfuh- 
rung der sibyllinischen Spriiche aus Cuma in den Staatsgebrauch 
und die damit zusammenhangende Stiftung eines neuen Prie- 
sterthums, welches fiir die Auslegung dieser Spriiche und die 
Ausfiihrung der jedesmal befohlenen gottesdienstlichen Uebun- 
gen bestimmt war und sich dabei in einem wesentlich griechi- 
schen und Apollinischen Kreise von Vorstellungen und Gebrau- 
chen bewegte. Also war die natiirliche Folge jenes ersten 
Schriltes eine immer weiter um sich greifende_ Hellenisirung der 
romischen Religion, welche sich sowohl in vielen neuen Formen 
des Gottesdienstes uberhaupt als in einzelnen neu eingefiihrten 
Culten griechischer Gotter zeigte und auch in der aufsern Aus- 
stattung der Tempel und der Anordnung der Feste iiber die al- 
teren Vorbilder der Etrusker allmalich die Oberhand gevvann. 
Dazu kam die Einfuhrung andrer griechischer Gotterdienste aus 
Griinden der Civilisation, z. B. der Castoren, der griechischen 
Demeter, des griechischen Handelsgottes, und zwar gleich in den 
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ersten Jahren der Repuhlik, welche sicli also diese Consequen- 
zen der Herrschaft der Tarquinier wohl gefallcn liei's. Weiter 
wirkten die Kampfe der Plebs mil deni Patriciat, ein Kampf 
zwischen zvvei helerogenen Elementen der Biirgerschaft, wie 
diese durch Servius Tullius constituirt worden war, vvelcher 
auch in der Geschichte der romisclien Staatsreligion von der 
grofsten Wichtigkeit ist. War dieselbe nehmlich bis zu den 
Tarquiniern ausschliefslich eine Sadie der Patrieier gewesen, 
welche damals die ganze Biirgerschaft ausmachten, deren Legi- 
timitat und Erziehung, Eintheilung und Berechtigung von alien 
Seiten auf die religiose Gesetzgebung des Numa zuriickwies, sc’ 
Irat ihnen jetzt in den Plebejern eine andre, meist nach vveltli-, 
clien und politiscben Grundsatzen organisirte Biirgerschaft ent- 
gegen, so dais der Kampf zwischen beiden nothvvendig zugleich 
ein politischer und ein religioser werden mufste: ein Kampf 
zwischen den neuen Tendenzen der Civilisation und des polili- 
schen und commerciellen Weltverkehres auf der einen Seite und 
dem theokratischen und palriarchalischen Geiste der Yerfassung 
Numas und der sabinischen Vorzeit auf der andern. Anfangs, 
gleich nach der Vertreibung der Tarquinier, scheint der alte 
Staat und die alte Staatsreligion mit dem alten patricischen Adel 
noch einmal recht zu Kraften gekommen zu sein; namentlich 
miissen sich die in geistlichen und burgerlichen Angelegenheiten 
hdchst bedeutenden Vorrechte des Pontilicats vornehmlich in 
dieser Periode ausgebildet haben. Dann aber folgte bekannllich 
eine Concession nach der andern, zunachst auf dem Gebiete der 
burgerlichen, dann auf dem der geistlichen Wiirden; ivobei es 
denn kein Wunder ist, dafs in demselben Grade wie der Staat 
selbst immer melir ein weltlicher wurde, auch seine Religion 
und seine Geistlichkeit melir und mehr verweltlichte. Eine Ent- 
wickelung, welche den Interessen des rdmischen Staates und; 
seines civilen Rechtes, auch seiner politiscben Macht und dem 
Weltverkehre allerdings in ho lien 1 Grade forderlich sein moclite, 
aber der innern Consistenz und Wahrheit seines religiosen Le- 
bens unmoglich in gleichem Maafse zum Vortheil gereichen 
konnte, Mit und nach dem zweiten punischen Kriege beginnt 
die dritte Periode, welche man als die des Verfalls der romi- 
schen Staatsreligion ansehen und bis auf die Zeit des August 
ausdehnen kann '). Hatte sich die alte Religiositat des italischen 

1) L. Krahner Grundlinien zur Gescbichte ties Verfalls der romi- 
schen Staatsreligion bis auf die Zeit des August. Halle 1837. 
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Stammcharacters in der vorigen Periode zu viclen Concessionen 
herbeilassen miissen, so war doch wenigstens die alte ernste, 
strenge und niichterne Gesinnung unter alien Umstanden be- 
hauptet vvorden, so dal's nafaentlich die vielen griechiscben 
Gottesdienste, wo sie gegen diese Gesinnung verstiefsen, 
sicb eine Beschrankung gefallen lassen mufsten. Auch wa- 
ren die alten romischen und italischen Goiter, die alien pon- 
lificalen und cerimonialen Gesetze und Gewohnungen immer 
die vorherrschenden geblieben, und os liegt in der Natur einer 
wohlorganisirten Geistlichkeit, dafs die Plebejer, sobald sie zu 
den geistlichen Wurden Zutritt erlangt batten, es an Eifer auch 
ibrerseits nicbt fehlen liefsen. Der zvveite punische Krieg aber 
rnit seinen machtigen Erscliutterungen des gesammten romischen 
Staatswesens fiihrte auch in den religiosen Kreisen viele wicbtige 
Neuerungen herbei. Gleich die Einfiihrung des Cultus der Gro- 
fsen Mutter aus Phrygien beweist, dal's jetzt selbst die gewohnli- 
chen griechiscben Sacra nicbt mehr geniigten, und die bald dar- 
auf notbwendig gewordene Verfolgung der bacchischen Myste- 
rien in Bom und ganz Italien lehrt recht deutlich, dais die ro- 
miscbe Staatsgewalt als solche den Entartungen des religiosen 
Lebens der Zeit zu widerstehen zwar noch Kraft und Besonnen- 
heit hatte, aber auch dafs der faule Geist der innern Auflosung, 
an welchem schon damals Hellas und die bellenistische Welt bis 
zum Tode erkrankt war, bis in den Occident, ja selbst bis in das 
eigne Herz der romischen Stadtbevolkerung vorgedrungen war. 
In dieselben Jahre fallt die Untersucbung wegen der unterge- 
schobenenBiicher desNuma, auch diese das Symptom eines neuen 
Uebels, dafs nehmlich fur dieGebildeten das alteCerimonialgeselz 
nicbt mebr geniigen wollte, daher sie zur allegorischen Interpre¬ 
tation nacli den Grundsiitzen der pythagoreischen Philosophie 
ihre Zuflucbt nahmen. Bald darauf, gleich mit den ersten An- 

■1" fangen der romischen Litteratur, fand diese Philosophie und die 
, griechische Aufklarung uberhaupt an dieser neuen Litteratur eine 

eifrige Bundesgenossin, daher sicb die Ueberzeugung der Gebil- 
^ deten von der herkommlichen Religionsubung immer entscbie- 

dener lossagte und dieselbe bald nur noch als eine Sache der 
Politik und des gemeinen Mannes gelten liefs >). Die Folge war, 

1) So urtheilt aucli Polybius VI, 56, indem er zugleich die Religiosi- 
tiit des romischen Staates hochlichst riihmt: xc<( /uoi doxtT, to nctQct rorg 
nXloig uvf)Qwnoig oveifitto/Aavov, tovto owfyaiv r« n'Quy- 
jUttTct, liyio tlf TtjV d£iGidcii[A.oviciV ini roaovrov yc<<3 ixrevQayojiSr]- 
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dafs das Wesen der Religion immer aufserlicher gefafst imd der 
Cultus immer rauschender und vergnugungssuchtiger wurde, in 
welcher Beziehung das gleichfalls seit dein Ausgange des Haimi- 
balischen Krieges eingefuhrte griechische Theater vollends ver- 
derblich wirkte. Es war fur die Bonier die eigeutliche Bildungs- 
schule einer mythologischen Wellansicht und eines aslhetischen 
Gotterglaubens, welcher seines tieferen religiosen Inhaltes langst 
entkleidet war und von der Philosophic verworfen, ja init Spott 
und Schande verfolgt wurde: so dafs der Gegensatz zwiscken 
der Religion der Gebildeten und der des grofsen Haufens nun 
vollends ein unversobnlicher wurde. Daher schon Scipio A’asica, 
der beste Burger seiner Zeit und Pontifex Maximus, zugleich vor 
der Zerstorung Karthagos und der Einrichtung einer stelienden 
Biilme warnte1), damit aber so wenig durchdrang, dafs diese 
Spiele vielmebr bald zur Hauptsacbe bei alien Festen der Goiter 
wurden. Ja es lernte nun auch der burgerliche Ehrgeiz und die 
politische Ostentation sicli sehr bald dieser und der circensiscben 
Spiele als eines neuen Mittels bedienen, um die Gunst des ge- 
meinen Mannes zu erlangen und auf der Stall’d der Ebren em- 
porzuklimmen, so dafs eine glanzende und verscbwenderische 
Aedilitat selbst von den Besten gefordert wurde. Damit aber 
sind wir in einen Kreis getreten, in welchem der Rest von Liebe 
zu den alten Gebrauchen, der sich bei den hoheren Stiinden etwa 
noch erhalten batte, vollends verloren giug, den Zauberkreis der 
politischen Agitation und der auf die Provinzen speculirenden 
Gewinnsucbt, in welchen sich wahrend der Gahrung der spate-,, 
ren Republik selbst diejenigen hineinziehn liefsen, welcbe fur* 
den alten Glauben am meisten batten sorgen mussen, icli meine 
die Priester und alle geistlichen Behorden. Nicht umsonst warnte 
Laclius der Weise, als man im Jahre nach der Zerstorung Kar- 

tcu y.cd TTC'.Qtigrjy.Tca tovto to iie'oog nun uvroTg st'g rs rovg y.ar ffiiav 
piovg yea tk y.oiva Ttjg rcoXtcog, ware ui] y.ciTuhnHV vnfofiol^j’, o ycd 
do&tLV tiv noXloeg -d-ny/Ltuglov. l/uoi ye fXTjv doyovGi tov TrXr\- 
ttovg y (< o i v tovto n ttt o Lrjy.ev cu. ti ft tv yc<o i)v Goqcov ccvct^wv 
noXlTtvyta Gvvayayelv, i'Gcog ovdev rjv uvctyxuTog 6 Toiovvog TQonog. 
Grade so urtheilt Varro, und ohne Zweifel sprach Polybius in jenen Wor- 
ten nicht bios seine eigne Ansicht; sondern auch die der ihm bekannteu 
Kreise in Rom aus. 

1) Augustin C. D. 1, 30. Auch bei Cicero Tusc. 1, 16, 37 erscheint 
das Theater als die Schule des gewohnlichen mythologischen Glaubens und 
Varro nennt, wenn er eine mythologische, eine biirgerliche und eine na- 
tiirliche Religion unterscheidet, ausdriicklich das Theater als Quelle der 
ersten, b. Augustin VI, 5. 
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thagos (145 v. Chr.) im Begrifie war, den alten Grundsatz der 
Cooptation der priesterlichen Behorden aufzugeben und auch hier 
das Princip derVolkswahl einzufuhren, auf das nachdriicklichste 
vor den Folgen dieses Schritts, in einer oft bewunderten Rede, 
welche namentlich die Zeiten ergreifend schilderte, wo man sich 
noth an der ungeschminkten Einfalt und Wurde der Gesetze 
Numas hatte genugen lassen. Das Gesetz wurde damals wirklich 
bei Seite gelegt und erst in der Marianischen Zeit mit einigen 
Veranderungen durchgesetzt, aber die drohende Gefahr einerVer- 
weltlicbung der geistlichen Behorden ist schon durch jenen Ver- 
such angedeutet, und auf demselben Wege sehen wir nun auch 
bald den letzten Best des alten Stamrncapitals der romischen Re¬ 
ligion verschleudert werden. Die priesterlichen Wiirden wurden 
nicht mehrjnach den Anspriichen des Alters und der geistlichen 
Erfahrung beselzt, sondern den reichsten und ehrgeizigsten Bur- 
gcrn als accessorische Ehrenamler ertheilt. Kein Wunder, dafs 
nun auch die Kenntnifs der alten Gebiauche verfiel, daher schon 
Cato iiber den Verlust vieler Augurien klagte ') und vollends Varro 
den Bomern viele vergessene Namen und Heiligthiimer der Gut¬ 
ter ins Gedachlnifs zuriickrufen rnufste. Auch hatte Cicero ohne 
Zweifel seine guten Griinde, die beriihmten Scavolas auf die in- 
nerliche Unvereinbarkeit ihres doppelten Berufs, den des geist¬ 
lichen Hohenpriesters und den des civilen Rechtsgelehrten, auf- 
merksam zu machen1 2). Vollends die Augurn waren zu einer so 
ganz und gar weltlichen Behorde geworden, dafs Cicero und 
die grofse Mehrzalil seiner Zeitgenossen, auch im Collegium der 
Augurn, es unbegreiflich fanden, wie Jem and nocli uberhaupt an 
eine hohere religiose Weihe und Wahrheit dieses Berufes glauben 
konnte3). Eben so hatten die sibyllinischen Spriiche und die 
etruskischen Haruspices alles Vertrauen verloren, schon zur Zeit 
des Cato, wie dessen bekanntes Witzwort lehrt4). Das erste und 
heiligste aller Priesterthumer, das des F’lamen Dialis, ist sogar, 
weil es zu viel E.ntsagung forderte, seit dem gewaltsamen Tode 

1) Itaque niulta auguria, multa auspicta, quod Cato ille sapi¬ 
ens queritur, negiigentia collegii amissa plane et deserta sunt. Cic. de 
Divin. 1, 15. 

2) Cic. de Leg. II, 21,52. Itaque si vos (Scaevolae) tantummodo pon- 
tijices essetis, pontificalis maneret auctoritas, sed quod iidem iuris civilis 
estis peritissimi, hac scientia illam eluditis. 

3) Cic. de Leg. II, 12, 30; 13, 33, de Divin. I, 47, 105. 
4) Cic. de Divin. II, 24, 51. Ueber den Mil'sbrauch der sibyllinischen 

Spriiche ib. 54. 
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des L. Merula zur Zeit der Marianischen Unruhen liber siebenzig 
Jahre unbesetzt geblieben, so dafs Augustus es formlich wieder- 
herstellen mufste. Kurz es batte auch auf diesem Gebiete eine 
so_ allgemeine Verwirrung und Auflosung des gesetzlichen Zu- 
standes Plalz gegriffen, dafs der Eintritt der 3Ionarchie aucb in 
sofern ein vollkommen berechtigter war. Die vierte und lelzte 
Periode ist die der Kaiser, unter denen August aucb in den reli- 
giiisen Angelegenheiten die Grundsalze der Staatskunst fur seine 
Nachfolger festgestelJt hat. So war namentlich einer seiner lei- 
tenden Gesichtspunkte die Restauration des Gottesdienstes und 
aller geistlichen Behorden und Gewalten, indem er ilberall fiir die 
Herstellung der vielen verfallenen Tempel sorgte, viele neue 
baute, alte Gebrauche wiederberstellte, die sibylliniscbon Bucher 
und den Kalender neu ordnete, endlich die Zahl, Wurde und das 
Einkommen der Priester vermelirte, namentlich seitdem er nach 
dem Tode des Lepidus Pontifex Maximus geworden war. Nur 
dafs diese Restaurationen sich auf das Aeufserliche beschranken 
mufsten, da er die innorn Motive so vieler Gebrauche und Glau- 
bensformen, sofern sie mit dem hoheren nationalen Alterthum 
und der Republik zusammen hingen, weder von neuem beleben 
konnte noch wollle, eben so wenig aber auch darauf ausging das 
geistliche Recht und die Unabhangigkeit der priesterlichen Be¬ 
horden herzustellen, da alle diese Wiirden und Behorden viel- 
mehr eben durch August ein fur allemal von dem jedesmal re- 
gierenden Kaiser abhangig wurden, zu dessen wesentlichen At- 
tributen von jetzt an das Pontiticat d. h. die entscheidendeStimme 
in alien Fragen der Religion gehorte. Und so ist auch im Uebri- 
gen seit August die Person des regierenden Kaisers und die re- 
ligiose Yerherrlichung seines Hauses und seiner Famiiie immer 
mehr zur Hauplsac.be des offentlichen und selbst des corporati- 
ven und privaten Gottesdienstes geworden, da auch bei seinen 
neuen Stiftungen des Palatinischen Apollodienstes und des Cul- 
tus des Mars Ultor und der Venus Genitrix dieses personliche und 
dvnastische Interesse vorherrschte und vollends die olfentlichen 
Gebete und Danksagungen fiir dasWohl desKaisers, die Feier sei¬ 
nes Geburtstags, seiner gliicklichen Riickkehr, seiner Siege oder 
biirgerlichen Erfolge, die Einmischung seines Namens in die 
Opler und Gebete aller Collegien, aller Sodalitiiten, aller Gotter- 
culte bald in solchem Grade eine Forderung nicht allein der Con- 
venienz, sondern auch der schuldigen Riicksicht auf die kaiser- 
liche Majestat wurde, dafs die gesammte romische Religion fortan 
den Character einer specifisch kaiscrlichen annahm. Auch die 
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conventionelle Apotheose der verstorbenen Kaiser nach dem Mu¬ 
ster des Orients hatte August soweit vorbereitet, dais nach sei- 
nem Tode seine schlaue Wittwe und deren noch schlauerer Sohn 
nur den letzten Schritt zu thun brauchten. Die folgenden Kaiser 
bis Trajan sind diesen Grundsatzen des August ziemlich treu ge- 
blieben, die Julier weil sie in ihm den Stifter der Dynastie, die 

, spateren weil sie den der kaiserlichen Gewalt in ihm verehrten: 
bis mit der Zeit des Hadrian und der Antonine noch einmal eine 
neue Wendung beginnt, da Rom und die romische Sitte seit Hi¬ 
rer Zeit mehr und mehr aufhorte das geistige Bindemittel des 
Reiches zu sein, und daffir die griechische, hellenistische und 
orientalische Rildung von neuem das Uebergewicht erhielt, und 
zwar in solcher Weise, dafs auch die Religion und die Art fiber 
gottliche Dinge zu denken ganz wesentlich dadurch bestimmt 
wurde. Da begannen aucli die iilteren und neueren Gottesdienste 
Aegyptens, Syriens, Phrygiens und Persiens, die man bis jetzt 
wenigstens von Rom ausgeschlossen hatte, von neuem nach die- 
sem Mittelpunkte des Reiches und der abendliindischen Rildung 
und selbst bis an den kaiserlichen Hof zu drangen, da sie sich 
bisher auf die Handelsplatze Italiens batten beschranken mfissen 
und hochstens bin und wieder in den Yorstadten von Rom ge- 
duldet worden waren. So namentlich die agyptischen Sacra der 
Isis und des Serapis seit Commodus und Caracalla, der cbal- 
daische Aberglaube und die syrischen Gottesdienste seit Septi- 
mius Severus und seinen Descendenten, die Taurobolien, die Mi- 
thrasmysterien und andre neue und seltsame Gottesdienste der 
Art in denselben Zeiten: lauter Religionssysteme welche durch 
Yerschmelzung altorientalischen Aberglaubens mit hellenistischer 
Rildung und Theokrasie sowohl dem Yolke als den Gebildeten 
willkommen waren, letzteren durch eine gewisse Tendenz zum 
Monotheismus und Pantheismus, welcher liingst das Bekenntnifs 
der Gebildeten war, dem Volke durch einen Aberglauben, welcher 
zugleich den Reiz des Ausliindischen und des Geheimnifsvollen 
hatte. Zuletzt wurde die Religion auf eine wahrhaft trostlose 
Weise zugleich verworren. geistlos und rob. Die Zahl der Got- 
ter und Gottesdienste hatte sich bei der Yerschmelzung der ver- 
schiedensten Nationalsysleme des Heidenthums zuletzt auf eine 
wahrhaft beangstigende Weise vermehrt, so dafs man sich im- 
mer mehr zu einer Auswahl gewisser oberster Gutter gedrangt 
ffihlte, unter denen der alte Himmelsgott Jupiter und der Son- 
nengott noch immer ihren ersten Rang behaupteten, nur dafs 
sie jetzt unter den verschiedensten, meistens auslandischen For- 
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men angebetet wurden. Neben ihnen wurden vorzugsweise solcbe 
Gotter verehrt, welche in dieser Zeit der allgemeinen Noth und 
Angst Entsimdigung und Heilung verspracben; selbst den wider- 
wartigsten Gebriiuchen, den scbwersten Bufsiibungen unterzog 
man sich gern, wo solcbe Verheifsungen zum Gottesdienste ein- 
luden, wie dieses vorzuglich in den zahlreichen Mysterien und 
Geheimgotlesdiensten der Fall war. Die oflentlichen Feste wa- 
ren kaum noch Gottesdienst zu nennen, so waren sie mil Spek- 
takel aller Art, der Mimen, der Gladiatoren, der pompbaften Auf- 
zuge fiberladen. Die Gebildeten hielten sich meist zum Neupla- 
tonismus, einer Pbilosophie von mancben erbabenen und tiet- 
sinnigen Anscbauungen, welche aber auch sehr mit Phantasterei 
und Aberglauben versetzt waren, bis sie bei deni allgemeinen 
Untergange des Heidenthums zuletzt ganz zu einer Scholaslik 
desselben d. h. zurTheorie des Polytheisinus, der Idololatrie und 
der Magie geworden war. Kurz es handelte sich jetzt nicht mebr 
um den Yerfall der romischen Staatsreligion, sondern uni den 
des antiken Heidenthums liberhaupt, welches in Rom seine letzte 
Zuflucht gefunden liatte und sich dort auch bekanntlich am lang- 
sten behauptet hat. 

7. Die Quellen. 

Auch in dieser Beziehung sind wir ubel genug daran, da 
das alte Italien bis auf einige ortliche Denkmaler verstummt ist 
und die romische Litteratur erst dann beginnt, nachdem sich die 
romische Bildung ganz mit der griechischen durchdrungen hatte. 
Daher die Erscheinung, dafs sie weder fiir ihr eignes Alterthum 
noch li'ir das italiscbe Volkslbum den rechten Sinn hatte. Statt 
aus der gewifs in einigen Gegenden noch immer lebendigen Ue- 
berlieferung die Sagen, Mahrchen und Lieder zu sammeln, deren 
wohl noch manche zu linden gewesen waren, begniigten sich 
selbst Cato und Varro in den meisten Fallen bei den Griechen 
und ihrer Mythographie anzufragen, welche damals noch dazu 
meist von dem falschen Geiste des Pragmatismus erriillt war. 
Indessen wollen wir deshalb nicht zu ernstlicb mit ihnen rech¬ 
ten, da ja selbst bei uns die Quellen der Volkssage erst in den 
neueren Zeiten gesucht worden sind, so stark ist die Maclit des 
Herkommens und einer iiberlegenen Bildung des Auslandes. 
Aber auch die Quelle der alteren romischen Litteratur, welche 
bekanntlich erst seit der Zeit des zweiten punischen Kriegs von 
einigem Belange war, fliefst fiir uns leider nur sehr diirftig, da 
namentlich die Dichter und Geschichtsschreiber dieser friiheren 
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Periode nur in den Excerpten und Referaten der spateren Auto- 
ren zu uns reden. Naevius und Ennius sind die beiden Dich- 
ter, welche den Romern zuerst ein nationales Epos geschaffen 
haben, soweit dieses iiberhaupt moglich war. Beide begannen 
mit der Zerstorung Trojas und der Ankunft des Aeneas an der 
latinischen Kiiste, Naevius um von dort zu der Geschichte des 
ersten punischen Kriegs zu eilen, Ennius um die ganze romische 
Geschichte bis auf seine Zeit in der herkommlichen Form der 
Annalen daran anzukmipfen: ein Mann von hellem Verstande, 
lebhaftem Geiste und tiichtiger Gesinnung, auch als Dichter so 
hoclibegabt, dafs sein Einflufs auf die romische Sprache und 
Verskunst und auf die romische Stadtsage immer ein sehr 
bedeutender geblieben ist. Doch war grade er ganz grie- 
chisch gebildet, und zwar so viclseitig, dafs er nicbt bios 
die Bliithe des griechischen Heldengedichls und des griechi- 
schen Trauerspiels, sondern aucli den Geist der pythagorei- 
schen Philosophic und leider auch den des Euhemerismus in 
sich aufgenommen hatte, welcher letztere bei den praktischen 
und niichternen Romern immer einen sehr lebhaften Anklang 
gefunden bat. Beide Dichter haben auch viele griechische Tra- 
godien fur die romische Buhnc, bearbeitet, gewohnlich nach dem 
damals allgemein vorherrschenden jungeren Meister der attischen 
Biiline Euripides, welcher mit seinem mit der Wahrheit des my- 
thologischen Alterthums zerfallenen und von moderner Reflexion 
erl'iillten Geiste also nun auch zu den Romern sprach. Was die 
geschichtliche Forscbung betrifft, so haben die ersten Annalisten 
Q. Fabius Pictor, L. Cincius Alimentus u. A. nicbt allein 
in dem Sinne der gleichzeitigen griechischen Bildung, sondern 
auch in griechischer Sprache geschrieben, indem sie mit einer 
summarischen Oebersicht der altesten Stadtgeschicbte in con- 
ventioneller Manier begannen und darauf gewohnlich die Ge¬ 
schichte der letzten Vergangenheit ausfiihrlicher behandelten. 
Der erste welcher die Geschichte Roms und Italiens in lateini- 
scher Sprache und mit nationaler Gesinnung beschrieb war der 
aite M. Porcius Cato, ein Romer von achtem Schrot und Korn, 
zu dessen Zeiten auch Italien noch nicbt die Schlacbtereien des 
Sulla erlebt hatte, so dafs die alten Stammesuberlieferungen 
noch reclit lebendig sein mochten. In clrei Biichern hatte er 
die Anfange (origines) von Rom und Italien beschrieben und da- 
nach das ganze Werk betitelt, obgleich mit der Zeit auch fiir ihn 
die eigentliche Geschichte des romischen Yolks zur Hauptsache 
geworden war. Doch wufste er in dem ersten Buche nur die 
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gewohnlichen Geschichten von den Aboriginern, den Laurentem 
und Aeneas, von Alba Longa nnd Romulus zu wiederholen, und 
nur in deni zweiten und dritten Buche hatten manche wichtige 
Nachrichten iiber die Etrusker und Volsker, die Latiner und Sa- 
biner und andre italische Volker eine Stelle gefunden: obwohl 
auch bier neben einigen originalen Sagen die herkommlichen Fa- 
beln von Diomedes, Ulysses und andern griechischen Ileroen als 
wahre Geschicbte und wichtigster Inhalt der italischen Vorzeit 
erzahlt wurden. In spateren Jahren halte zuerst der romische 
Ritter L. Aelius Stilo die Richtung auf sprachliche und sach- 
liche Erklarung der alteren Denkmaler des Staales und der Re¬ 
ligion eingeschlagen, in welcher von ilnn und nach ihm viel Aus- 
gezeichnetes geleistet vvorden ist. Namentlich hatte Stilo die 
sehr alterthumlichen Lieder der Salier in einem oft erwahnten 
Commentare erortert, in welchem er manches alte Wort aller- 
dings nicht mehr erklaren konnte, daffir aber auch vieles Wich- 
tige ans Liclit zog, vor alien Dingen aber das Verdienst hatte, die 
hoheren Kreise in Rom und namentlich einen M. Terentius 
Varro fur dieselben Studien zu gewinnen. Dieser und sein 
Zeitgenosse P. Nigidius Figulus haben in der Litteratur des 
romischen Alterthums immer fiir die Gelehrten schlechthin ge- 
golten, nur dafs der letztere sich aufser seinen sprachlichen Un- 
tersuchungen vorzugsweise mit physikalischen, mathematischen 
und astrologischen Untersuchungen beschaftigt hatte und bei 
diesen durch seinen Hang zur Geheimweisheit oft auf falsche 
Bahnen gelenkt vvorden war. Dahingegen Varro ganz vorzugs¬ 
weise den Realien des romischen Alterthums ergeben war und 
bei seinen Forschungen, wenn auch nicht immer von dem recli- 
ten Geiste, so doch von einer so warmen Liebe zum Vaterlande 
und solchem Fleifse, solcher Gewissenhaftigke.it beseelt war, dafs 
seine Arbeiten jedenfalls bei weitem das Verdienstlichste gewe- 
sen sind, was Rom auf diesem Gebiete zu Tage gefordert hat. 
Auch haben alle spateren romischen und griechischen Schrift- 
steller fiber das romische Alterthum vornehmlich aus ihm ge- 
schopft, daher wir uns fiber seine wichtigsten Werke, so weit 
sie ffir unsern Zweck in Betracht kommen, nothwendig eine be- 
stimmtere Vorstellung verschaflen mfissen: bei welchem Bemfi- 
hen wir aufser den erhaltenen Bfichern de lingua latina auf die 
grofseren und geringeren Excerpte der spateren Schriftsteller, 
namentlich des Kirchenvaters Augustin in seinem Werke de ci- 
vitate dei angewiesen sind. Das Hauptwerk waren die Anti- 
quitates Rerum Humanarum et Divinarum, aus welchem 
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Augustin uns glucklicher Weise zahlreiclie Ausziige und (De Civ. 
Dei VI, 3) die Disposition und eine Skizze des Inhalts erhalten 
hat1). Dieses Werk hestand demzufolge aus 41 Buchern, von 
denen 25 auf die weltlichen Angelegenheiten (res humanas), die 
uhrigen 16 auf die gottesdienstlichen kamen; und zwar hatte er 
den Inhalt dieser letzteren so vertheilt, dafs die ersten drei Bu¬ 
cher sicli mit den Priestcrthumern, die folgenden drei mit den 
Tempeln und Heiligthumern, die folgenden drei mit den Wei- 
liungen und dem olTentlichen und hauslichen Gottesdienste be- 
schaftigten und endlich erst in den drei letzten von dem eigent- 
lichen Gegenstande aller Beligion und alles Gottesdienstes, von 
den Gottern gehandelt wurde. Das vorherrschende Interesse 
der aus den besten Quellen geschopften Forschung war aller- 
dings das antiquarische und patriotische, dafs er seineMithiirger 
wieder mit dem Glauhen und den Gottern der glorreichen Vor- 
zeit bekannt machen wollte: denn soweit war es gekommen, 
dafs die Bdmer in ihrem eignen Vaterlande und in der Stadt Bom, 
wie Cicero sich ausdriickt, wie Fremde umherirrten und in der- 
selhen erst wieder gleichsam von neuem angesiedelt werden mufs- 
ten 2). Indessen wollte Varro nicht bios unterrichten, sondern 
auchbelehren d.h. er wollte in diesemWerke nicht blofser Alter- 
tliumsforscher sein, sondern auch Theolog und Philosoph, daher 
er zugleich den verwilderten Gotterglauben der Zeit sowohl nacli 
gewissen allgemeinen Grundsatzen als in einzelnen Beziehungen 

1) L. Krahner de Varr. Antiquitatum libris, Hal. 1834. Vgl. die Frag- 
mente der libri rerum divinarum bei R. Merkel Ovid Fast. p. CVI etc. 
Nach dem durcb Hieronymus erhaltenen Cataloge der Schriften Varro’s 
(Ritschl Rh. Mus. f. Philol. Bd. VI und XII) schrieb derselbe XLV libros 
Antiquitatum und Innoppv Antiquitatum ex libris XLII libros VIIII. Die 
Zahl XLII scheint die richtige zu sein, 41 Bucher der Antiquitates und ein 
eignes Buck allgemeiner Eiuleitung. 

2) Cic. Acad, poster. 1, 3, 9 nos in nostra urbe peregrinantes err an - 
tesque tanquam hospites tui libri quasi domum deduxerunt, ut possernus 
aliquando qui et ubi essemus agnoscore etc. Vgl. Augustin C. D. Ill, 17 
quod scribens de aedibus sacris tarn multa ignorata commernorat. Cic. 
N. D. 1, 29 etenim Jana multa exspoliata et simulacra deorum de locis 
sanctissimis ablata videmus a nostris. Vgl. die Ausleger zu Horat. Od. Ill, 
6. In demselben Sinne sagt Varro selbst bei Augustin 1. c. IV, 31 ad eum 
flnem illam (die Geschiehte des alten Gottcrglaubens) se scribere ac per- 
scrutari, ut potius eos magis colere quam despicere vulgus relit. Ib. VI, 2 
timers se ne pereant dii non incursu hostili, sed eivium neglig-entia: de 
qua illos velut ruina liberari a se dicit et in memoria bonorum recondi 
atque servari, utiliore cura quam Metellus de incendio sacra Festalia et 
Aeneas de Troiano excidio Penates liber ass e praedicatur. 
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der positiven Religion auf die Wege einer richtigeren, iin Sinne 
der Zeit gelauterten Erkenntnifs zu Ienken und dadurcli von 
neueni zu empfehlen suclite: wodurch er auf Grundsatze und auf 
eine Methode der Interpretation gefuhrt wurde, welche fur ihn 
und seine Zeit characteristisch ist, aber der Sache schwerlich so 
vie! geniitzt hat als die gedrangte Fiille von nationalen und alter- 
thiimlichen Anschauungen, welche wenigstens die Gebildeten aus 
diesem Werke gewinnen konnten. Der Schwerpunkt dieser all- 
gemeinen Grundsatze lag darin, dais er mit deni beriihmten Pon- 
tifex und Rechtsgelehrten Q.Mucius Scaevola, demselben welcber 
bei einem Aufstande zur Zeit des Marius sein Leben vor deni 
Bilde der Vesta aushauchte, eine dreifache Religion unter- 
scliied, eine mythologische, welche speciell die Dichter und 
das Theater angelic und von den Gottern viele hochst unwfrr- 
dige und widersinnige Vorstellungen verbreite1), eine natiir- 
liclie, welche die der Philosophen sei und auf der wahren Er¬ 
kenntnifs der Natur und Welt beruhe, und eine biirgerliche, 
welche fur das biirgerliche Leben iiberhaupt und speciell fur die 
Geistliclien und den Cultus bestimmt sei, also nach unsrer Art 
uns auszudriicken die positive Religion des romischen Staates 
war, soweit sie auf den alten Satzungen und Gewohnheiten der 
Vorzeit beruhte. Diese letztere nun schien ihm obwohl fiir das 
politische Leben nothwendig, doch keineswegs die Wahrheit zu 
sein, vielmehr eine aus der Religion der Dichter und der Philo¬ 
sophen gemischte, von welchen nur die letztere zur Wahrheit 
fiihre: bei welchemWorte dem Varro ein Monotheismus im Sinne 
der stoischen Philosophic und ein Cultus ohneBilder vorschwebte, 
wie Rom selbst ihn in den ersten 170 Jahren seiner Existenz 

1) Ueber Scaevola berichtet Augustin C. D. IV, 27, wahrscheinlich 
nach Varro. Nach ihm gab es drei genera tradita dearum, unum a poetis, 
alteram a philosophis, tertium a principibus civitatis. Das erste war fiir 
ihn ein genus nugatorium, quod multa dc diis fingantur indigna. Das 
zweite schien ihm nicht fiir das biirgerliche Leben zu passen, quod habeat 
aliqua supervacua, aliqua etiam quae obsit populis nosse z. B. non esse 
deos Herculem, Aesculapium, Castorem, Pollucem. Von der Religion der 
Dichter wird darauf mit einer eben so lebhaften moralischen Entriistung 
gesprochen wie bei Plato, Zeno und Epieur. Ueber Varros Unterscheidung 
der drei Religionen s. Augustin VI, 5. Die mythologische Religion hiefs 
bei ihm das genus my thie on, quo maxime utuntur poetae. Auch hier 
dieselben Griinde der Verwerfung: in eo sunt multa contra dignitatem et 
natur am immortalium Jlcta. Die natiirliche Religion ist das genus phy~ 
sicon, quo philosophi utuntur, die positive das genus civile, quo po- 
puli utuntur. 
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beobachtet babe. Daher der Satz, dafs der Gotterglaube und 
der Gottesdienst der positiven Religion nothwendig als Product 
des romischen Staates und seiner Geschichte aufgefafst werden 
rnusse, aus welchem Grunde Varro davon nicht zu Anfang seines 
Werkes, sondern erst in der zweiten Hiilfte desselben gehandelt 
hatte 1), und zvveitens der starke und ganz unverhullt ausgespro- 
chene Satz, bei welchem Varro aber auch die grofse Mehrzahl 
der romischen Staatsmiinner, ja, wie Scaevolas Beispiel lehrt, 
aucli die hohere und hochste Geistlicbkeit auf seiner Seile hatte, 
dafs Tauschung in Sachen der positiven Religion nicht allein 
nothwendig, sondern auch niitzlich sei2). Daher ferner die 
Grundsatzc seiner Interpretation der mythologischen Thatsa- 
chen, welche wie bei Ennius aus Philosophie und Euhemerismus 
d. h. aus Allegorie und rationalistischem Pragmatismus gemischt 
waren, und dafs Varro, obwohl sonst Eklektiker, in seiner theo- 
logischen Anschauung meist dem stoischen Pantheismus folgte, 
welcher der innern Beseelung des griechischen und romischen 
Gotterglaubens wirklich am meisten entsprach und deshalb auch 
von den meisten wissenschaftlich gebildeten Theologen der spa- 
teren Zeit bei ihren Erklarungen zu Grunde gelegt wurde. So 
ist ihm also die Gottheit, namentlich Jupiter Weltseele, und die 
iibrigen Gotter sind nur die einzelnen Krafte und Erscheinungen 
dieses alle Welt beseelenden und durchdringenden Jupiter, den 
Varro fiir den hochsten und einzig wahren Gott erklart. Neben 
ihm lafst er hochstens als zweite Hauptgottheit die Mutter Erde 
gelten, nehmlich in der Bedeutung der Materie und des schlecht- 
hin Weiblichen und Empfangenden3), auch dieses nach den 

1) Augustin C. D. VI, 3 Ipse Varro propterea se prius de rebus hu- 
majiis, de divinis autem postea scrip sis se testatur, quod prius exsbitennt 
civitates, deinde ab eis haec instituta sint. lb. VI, 4 sicut prior est, inquit, 
pictor quam tabula picta, prior /aber quam aedificium, ita priores sunt 
civitates quam ea quae a civitatibus sunt, instituta. Bei einer Darstellung 
der natiirlichen Religion wiirde er seine Sache anders angegriffen haben. 
Auch spracb er es wiederholt nachdriicklicb aus, dal's der Glaube der posi¬ 
tiven Religion nicht der seiner persbnlichen Ueberzeugung sei und dal's er, 
wenn es sich nicht um die Geschichte des romischen Staats, sondern um 
die Griindung eines neuen Staats handle, dann auch ein andres Bekenntnifs 
aufstellen wiirde, ib. IV, 31. 

2) Augustin C. D. HI, 4 Varro utile esse civitatibus dicit, ut se viri 
fortes, etiamsi falsum sit, ex dis genilos esse credani. lb. iV, 27 expe- 
dire igitur existimat (Scaevola) J'alli in religione civitates, quod dicere 
etiam in libris Rerum Divinarum ipse Varro non dubitat. 

3) Augustin VJI, 5 Fatetur interim vir doclissimus, animam mundi 
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Grundsiitzen der stoischen Philosophie, welche den Dualismus 
eines schlechtliin schopferischen und eines schlechthin empfang- 
lichen Princips an die Spitze ihrer Physik zn stellen pflegte. 
Obwohl Varro in einem andern Zusammenhange und wieder irn 
Einverstandnisse mit einigen Lehrern der stoischen Sclmle sei- 
nen Jupiter selbst fiber diesen ersten Anfang aller Weltbildung 
und aller Gegensatze zu erheben suchte d. li. ihn fur die ur- 
spriingliche Indifferenz jenes ersten Gegensatzes eines miinnli- 
chen und weiblichen Princips erklart battc '). Genug er deutele 
in diesem Sinne nicht allein den Jupiter, sondern auch die ubri- 
gen Gotter des griechischen und romischen Glaubens auf eine 
sehr freie und oft recht willkurliche Weise, wobei er sich zu- 
gleich der ganz verkehrten etymologischen Methode bediente, die 
wir aus seinen Buchern de lingua latina zur Geniige kennen. 
Dasselbe mufs aber auch von seinen Erklarungen der mythiscben 
Vorgeschichte des romischen Volks gelten, die er in deni Werke 
degentepopuli Romani d. h. von dem Herkommen des rii- 
mischen Yolks* 1 2) behandelt und dergestalt mit der griechischen 

ac partes eius esse veros deos. Ib. 6 Dicit idem Varro de naturali theologia 
proloquens, Deuni se arbitrari esse animam mundi etc. Adiungit mundum 
dividi in duas partes, coelum et terrain. Ib. 28 Dicturus de feminis h. e. 
de deabus: Quoniam, inquit, ut in prirno libro disci de locis, duo sunt 
principia deorum animadversa de coelo et terra, a quo dii partim dicuntur 
caelestes partim terrestres, ut in superioribus initium J'ecimus de coelo, 
cum diximus de love, — sic de feminis initium scribendi J'ecimus de 
Tellure. Auch kam er in demselben Zusainmenhang'e auf die samothraki- 
schen Mysterien, in denen er eine Darstellung der drei Principien der 
Dinge, des Himinels, der Erde, und der Ideen zu finden glaubte. Vgl. de 
ling. lat. V, 57, 58. 

1) Augustin VII, 9 In bane sententiam (dafs Jupiter die Weltseele 
sei) etiam quosdam versus V-alerii Sorani exponit idem Varro in eo 
libro, quern seorsum ab istis de cultu deorum scripsit, qui versus hi sunt: 

Iupiter omnipotens, regum rex ipse deusque 
Progenitor genitrixque deum, deus units et omnis. 

Exponuntur autem in eodem libro ita ut cum marem existimaret qui se¬ 
men emitter et, feminarn quae acciperet, lovemque esse mundum et earn 
omnia semina ex se emittere et in se recipere: wobei die stoisclie Lehre 
vom loyog GntQpuuxog zu Grunde liegt. Jener Valerius Soranus ist 
eine merkwiirdige Erseheinung der Zeit des jiingern Scipio, s. Gerlach 
Lucil. Satir. reliq. p. XXXI. Der vollstandige Titel der von Augustin ci- 
tirten Scbrift des Varro war Curio de deorum cultu, ein Abschnitt der lo- 
gistorici. 

2) Ausziige daraus bei Augustin C. D. XVIII. Den Pendant bildcte 
das Buch de vita populi Romani. Jenes Piihrte den Leser von den alten 
Kbnigen Sikyons , mit denen die Chronologen zu beginnen pflegten, durch 
die iibrigen Konige der griechischen Vorzeit zu denen der Laurenter, ex 

Preller, Itiim. Mylhol. 3 
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Mythengeschichte, wie sie seit Ephorus erzahlt zu werden pflegte, 
verschmolzen hatte, dafs die Geschichte von Griechenland, La- 
tium und Rom nun vollends in dem Lichte eines fortlaufenden 
Zusammenhangs erschienen. Denn auch in dieser Hinsicht war 
Varro ganz von den Yorurtheilen seiner Zeit abhangig 1). Die 
beiden ersten Bucher dieses Werks enthielten eine Uebersicht 
der griechischen Vorzeit bis zum trojanischen Kriege, an wel- 
chen sich weiterhin die Yorzeit Italiens, Latiums und Roms d. h. 
die Fluclit des Diomedes, des Aeneas u. s. w. anschlofs, unter- 
mischt mit moralisirenden Erorterungen und pragmatisirenden 
Erklarungen, welclie nicbt selten abgeschmackt waren. Ich habe 
es fur notbwendig gehalten, auf diese Eigenthumlichkeiten der 
Schriften Varros ausfiihrlicher einzugehn, weil dieselben bei den 
moisten Angaben der spateren Autoren fiber den Glauben und den 
Cultus der romischen Vorzeit zu Grunde liegen, mufs aber noch 
hinzufugen, dafs seine Ueberlieferung von jenen pbilosophischen 
und pragmatisirenden Grundsatzen selten oder nie afficirtwird,wie 
er denn aucli in den wichtigen noch erhaltenen Biichern de lingua 
latina dasThatsachliche von seiner subjectivenMeinung undErkla- 
rung immer genau sondert. Auch sind von diesen Biichern na- 
mentlich das fiinfte und sechste sclion durch ihren Inhalt fur un- 
sern Zweck sehr wichtig, da in ihnen viele Namen alter Heiligthii- 
mer, alter Feste und andre auf die Religion der Rdmer beziigliche 
Thatsachen zur Sprache kommen. Ueberhaupt fehlte es Varro 
trotz seiner pbilosophischen Neigungen keineswegs an Blick und 
Interesse fur das Eigenthumliche und Volksthumliche, in welcher 
Hinsicht die Ueberreste seiner nach dem Muster des griechischen 
Cynikers Menippos abgefafsten Satiren belehrend sind. Des- 
gleichen waren seine Biicher de vita populi Romani ein wah- 
rer Scliatz von Nachrichten iiber die alten Sitten und Gebrauche, 
namentlich auch diejenigen, wo altes Herkommen sich mit altem 
Glauben beriihrte. 

Auch nach Varro blieben diese Studien iiber das Alter- 
thum der romischen Sprache, der Sitten und Verfassung, der 
Religion beliebt; namentlich zeichnete sich unter Augustus aus 
Verrius Flaccus, ein Libertin, welcher die kaiserlichen Prin- 

quibus evidentior ducitur orig-o Romana post Graecos; dann durch den 
trojanischen Grieg und Aeneas nach Rom. Augustin XVIII, 2. 

1) Namentlich scheint Varro die ungliickliehe Pelasger- Hypothese 
zuerst auf die Vorzeit der latinischen Aboriginer angewendet zu haben, s. 
Macrob. 1, 7, 28 vgl. Dionys. 1, 19. 
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zen unterrichtete und uberhaupt zu seiner Zeit eine selir ange- 
sehene Autoritiit war. Unter seinen Schril'ten war besonders 
lehrreich: 1) ein Werk in mehreren Buchern iiher allerlei Merk- 
wurdigkeiten del* Vorzeit (rerum memoria dignarum), nament- 
licli auch Religionsalterthumer, welches Plinius d. A. oft benutzt 
hat, 2) das Werk de verborum significatione, eine Ai t Reallexi¬ 
con des romischen Alterthuins, welches spaterhin mil andern 
gleichartigen Werken von S. Pom pejus Festus excerpirt 
und in dieser verkurzten Form uberarbeitet wurde. Von diesen 
Excerpten sind verschiedene sehr wichtige Bruchslucke erhal- 
ten; den ganzen Festus aber reducirte zur Zeit Carls d. Gr. ein 
Geistlicher Namens Pa ulus auf einen abermals sehr verkurzten 
Auszug, welcher selbst in dieser durftigen Gestalt eine wichtige 
Quelle ist1). Unter den Dichtern des Augusteischen Zeitalters ver- 
dienen fur unsern Zvveck besonders studirt zu werden Virgil und 
Ovid. Jener hatin seinerAeneide dasromische unditaliscbeAlter- 
thum in einer Weise verherrlicht, dafs die naturlicbe Arniuth 
des Stoffs fur den Liebhaber des nationalen Epos zvvar uberall 
durchblickt, doch wird von seinen alten Auslegern neben den 
poetischen Vorziigen immer vorzugsweise die tiefe Kenntnifs her- 
vorgehoben, welche sich der Dichter von den sacralen Ueberlie- 
ferungen der Vorzeit verschalft babe 2); daher diese Ausleger, 
namentlich der unter dem Collectivnamen des Servius erhal- 
tene Commentar, auf solche Andeutungen immer geflissentlich 
eingehen und in Folge davon viele wichtige Nachrichlen liber 
gottesdienstliche Uebungen und das pontilicale Recht erhalten 
haben. Ovid hat in seinen Metamorphosen die wenigen latini- 
schen und romischen Fabeln, welche sich neben den griechischen 

1) S. Pompei Festi de verborum significatione quae supersunt cum 
Pauli Epitome ern. et annol. a. C. 0. Muellero, Lips. 1839. Vgl. praef. p. 
XII sqq. Zu beachten sind auch die Glossen des Placidus bei A. Mai Class, 
auct. e Vat. codd. ed. t. Ill und N. Jbb. f. Philol. u. Paedag. Suppl. II p. 
439—471, 485—492, und die aus verschiedenen Mss. zusanunengetragenen 
lateinisch griechischen und griechisch latcinischen Glossen ed. H. Stepha- 
nus P. 1572 und Car. Labbe P. 1679. 

2) Macrob. S. 1, 24, 16 wo zuerst Vettius seine Bewunderung liber 
Virgil ausspricht, quia doctissime ins pontificmm tamquam hoc profess us 
in multa et varia operis sui parte servavit, er getraue sich den Beweis zu 
fiihren dafs Virgil recht gut Pontifex Maximus liiitte sein konnen. VVorauf 
Flavianus behauptet: apud poetarn nostrum ta/itam scientiam iuris augu- 
ralis invenio ut} si aliarum disciplinarum doctrina destitueretur, haec 
ilium vel sola professio sublimaret. Aehnliche Ausspriiche Best man wie- 
derholt bei Servius. 

3* 
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auf die Dauer behauptet hatten, in anmuthiger Weise verwebt: 
cine Verkettung der griechischen and rflmischen Fabel, welche 
sich (lurch Theater- und Schulpraxis immer mehr befestigte und 
in den bekannten Biichern Hygins and bei andern lateinischen 
Mythographen vveiter verfolgt werden kann. Weit wichtiger 
aber sind Ovids Fasten, da in ihnen mehr das original Romi- 
sclie und Italische zur Sprache kommt, auch nicht selten jenes 
volksthiimlich idyllische und mahrchenhafte Element der Sagen- 
bildung, worm sich noch am meisten Eigenthumlicbkeit aus- 
driickt und wofiir Ovid als hochst talentvoller Dichter viel Sinn 
bat. Diese Fasten sind bekanntlich eine poetische Bearbeitung 
des romischen Kalenders, wie er durch Ciisar und August fest- 
gestellt worden war. Der Dichter hat darin aus guten Gewahrs- 
mannern seines Zeitalters viele Erklarungen und Thatsachen 
nach seiner Art iiberarbeilet, wobei nur zu bedauern, dafs er 
bios mit den ersten sechs Monaten fertig geworden ist. 1) Un- 
ter den Geschichtsschreibern desselben Zeitalters sind Livius 
und der Grieche Dionysius von Halikarnass auch fur unsern 
Zweck vom grofsten Belang. Livius ist mehr gewandter Schrift- 
steller als Quellenforscher, doch hat er, weil die iilteren romi¬ 
schen Geschichtsschreiber verloren sind, sehr viele wichtige Nach- 
richten allein erhalten; auch hat ihn sein religioses und poeti- 
sches Gemutli an solchen Thatsachen, welche den Glauben der 
alten Zeit betrafen, ein besondres Woblgefallen fmden lassen. 
Dionysius hat es an Miihe nicht fehlen lassen, doch ist er ganz 
und gar Grieche und der lateinischen Sprache nicht immer ganz 
machtig. Auch hat er seiner Aufgabe dadurch sehr geschadet, 
dafs er lur seine Landsleute scbreibend diesen zu beweisen sucbt, 
die Romer seien weder Barbaren noch ein zusammengelaufe- 
nes Volk, sondern achte Griechen, Rom eine griecliische Stadt, 
ihre Sprache, Sitte, Religion eigentlich griechischen Ursprungs: 
woriiber der alte Irrthum und der pragmatische Schlendrian von 
der pelasgischen, arkadischen, argivischen Vorzeit Raliens und 
Roms bei diesem Schriftsteller nun vollends in der vollsten 
Bliithe steht. 

Von den Schriftstellern der Kaiserzeit mag auf folgende 
verwiesen werden. Zunachst ist Valerius Maximus, der 
unter Tiberius schrieb, zwar nur ein oberflachhcher Compilator, 
doch sind durch ihn manche sonst verlorne Nachrichten erhal- 

1) Die Ausgabe von R. Merkel Bert. 1841 ist besonders wegen ihrer 
Prolegomena de ohscuris Ovidii Fastorum zu empfehlen. 
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ten worden. Dann hat dor vielseilig gelehrte und uner- 
miidlich thatige Plinius d. A. unter Vespasian und Titus in 
seiner Naturgeschichte nicht allein selir gule Quellen benutzt, 
sondern aucli selbst viel beobachtet und neben vielen merkwur- 
digen Thatsachen der Natur auch vide zur Gescbicbte des romi- 
schen und italiscben Cdaubens und Aberglaubens selir interes- 
sante iiberliefert. Ferner bat Plutarch in seinen romiscben 
Biographieen und in den Vorstudien zu denselben, den romiscben 
Fragen, nach seiner VVeise fleifsig geforscht und aus alleren 
Schriftstellern, aucli aus Varro, viel zusanimengetragen; nur ist 
auch seiner Kenntnifs der romiscben Sitte und Sprache nicht 
immer zu trauen. Unter den Autoren der Kaisergescbicbte 
sind Tacitus, Sueton, Dio Cassius, Herodian, die 
Schriftsteller der Historia Augusta, jeder in seiner VVeise 
wichtig und braucbbar, unter den Grammatikern und Alter- 
tbumsforschern dieses Zeitalters hervorzuheben: A. Cellius, 
welcher unter den Antoninen schrieb und viel Werthvolles iiber- 
liefert, Nonius Marcellus, welcher die alteren Dichter und 
Schriftsteller, namentlich auch Varro fleifsig excerpirt bat, nur 
ist leider sein Text sehr verdorben, Censorin, welcher unter 
Maximin de die natali gescbrieben bat und gleichfalls oft dem 
Varro folgt, endlich Macrobius unter Theodosius d. J., dessen 
Saturnalien sehrreich an wichtigen, aus Varro, Verrius, den Com- 
mentatoren Virgils und andern Quellen zusammengetragenen Ue- 
berlieferungen sind. Jo Lvdus der byzantinische Schrift¬ 
steller hat in seinen Schriften de mensibus, de magistratibus, de 
ostentis manche gute Nachricht alterer Quellen durch Unwissen- 
heit und Faselei entstellt. 

Aufserdem sind die Kirchenvater zu beacbten, welche 
in Rom oder in der abendliindischen Kirche das Christenthum 
gegen das Heidenlhum vertheidigten und demzufolge dieses 
auch ihrerseits nach besten Kraften angrilfen, daher sie sich 
oft sehr eingehend mit seiner Geschichte, seinen Gottern, sei- 
nem Cultus beschiiftigen, namentlich Tertullian, Arnobius, Lac- 
tanz und Augustin in seinem Werke de civitate dei. Sie gehn 
bei der Beurtheilung der heidnischen Gotter gewohnlich von 
der Ansicht aus, dafs dieselben bose Damonen sind 1), welche 
die Menschen durch Trug und Zauberei zu gewinnen gewufst 

1) Z. B. Augustin C. D. VI, 3 Vel hominum sunt ista inslituta vel 
daenionum, non quales vocant illi daemones bonos, sed id loquar apertius 
immundorum spirituum. 
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und gegen die wahre Oflenbarung verharteten: welche Voraus- 
setzung sie glucklicherweise nicht abgehalten hat sich um die 
Sache griindlich zu bekiimmern, wo dann Varro wieder die Haupt- 
quelle ist. Besonders ist Augustin reich an Auszugen aus die- 
sem Schriftsteller und seine Beurtheilung des heidnischen Got- 
tesdienstes obwohl leidenschaftlicli und feindselig, doch immer 
geistreich und aus der Tiefe der christlichen Erkenntnifs ge- 
schopft, welcher unter den friiheren Kaisern mancbe gebildete 
Riimer der stoischen Schule, wenigstens was die Forderung des 
Glaubens an einen Gott und die des Gottesdienstes im Geiste 
und in der Wahrheit betrifTt, gar nicht so fern standen. Erst 
der Neuplatonismus stellte mit seiner Theorie der Emanation, 
seiner Geisterlehre und Magie dem Christenthum eine neue 
Tlieologie des Heidentliums entgegen, welche den theoretischen 
Kampf der beiden Religionssysteme noch einige Zeit hinhielt. 

Aufser der allgemeinen Alterthumsforschung sind bei die- 
sen Studien vorziiglich die topographischen zu empfehlen, 
nicht allein weil die Lage der iilteren Heiligthiimer in diesem 
oder jenem Stadttbeile von Rom mit der Geschichte und dem 
Character des Gottesdienstes gewohnlich genau zusammen- 
hangt 1), sondern aucb weil die Quellen der Topographie und 
Stadtgescbichte auch fiber die einzelnen Culte manchen wichtigen 
Aufschlufs geben. Namentlich gilt dieses von den alten Auf- 
zeiclinungen fiber die Regionen der Stadt Rom, bei denen man 
sich nur hiiten mufs den interpolirten Sehriftstellern Sextus 
Rufus und Aurelius Victor ferner irgend welchen Einflufs zu 
gonnen 2). Endlich sind von grofster Wichtigkeit die Miinzen 
und die Inschriften, beide als ortliche und authentische Denk- 
maler, welche fiber viele Binge Aufschlufs geben wo die romi- 
sche Litteratur nicht ausreicht, die Inschriften namentlich dann, 
wenn sie die ortlichen Culte und Dialekte Italiens betreffen, oder 
vollends wenn sie unmittelbare Denkmaler einzelner religioser 
oder geistlicher Institute sind, welche in Rom und Italien nicht 
allein zu jeder Zeit sehr zahlreich waren, sondern auch iiber 
alles sie Betrelfende, die zu begehenden oder begangenen reli- 
gifisen Gebriiuche, die neuen Wablen u. s. w. von Jahr zu Jahr 
sehr genau Protokoll hielten. Freilich die vielen Aufzeichnungen 
und alten Urkunden der rfimischen Potifices, der Augurn, der 

1) J. A. Ambrosch, Studien und Andeutungen im Gebiet des altromi 
schen Bodens und Cultus, Breslau 1839. 

2) L. Preller, die Regionen der Stadt Rom, Jena 1846. 
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liber die sibyllinischen Bucher gesetzten Funfzehnnianner, die 
wichtigen Protokolle und Lieder der Saber und bei weitem die 
meisten andern Archivalien der Art sind bis auf die geringen 
Ausziige und Andeutungen der Litteratur ') unrettbar fur uns 
verloren gegangen. Docli haben sich vvenigstens einige sehr 
wicbtige Reste der Art wirklich erbalten, zunachst in den gro- 
fseren und geringeren Bruchstucken der alten romischen Ka- 
lender, welche eine Uebersicht liber das gesammte jahrliche 
Festwesen in Rom und verscliiedenen andern Stadten gaben, 
allerdings erst fiber den Kalender und das Festwesen seit den 
Pontificaten des Casar und August, doch sind sie atich so von 
grofster Wichtigkeit. Ferner geboren dahin die selir merk- 
wfirdigen Steintafeln der Fratres Arvales, welche zu ver- 
schiedenen Zeiten in der Nahe des Orts, wo der Hain der von 
ihnen verebrten Dea Dia lag, gefunden sind und Bruchstucke 
der jahrlichen Protokolle dieser Bruderschaft erbalten haben, 
also iiber die jahrlichen Opfer und Gebete, mit denen die Gottin 
gefeiert wurde, die Opfermahlzeiten der Bruder und allerlei 
aufserordentliche Yorfalle und Siihnungen in jenem Ilaine sehr 
merkwiirdige Aufschliisse geben 1 2). Auch verdienen verschie- 
dene andere Denkmaler verwandten Ursprungs beachtet zu wer- 
den, welche dem Inhalte nach minder wichtig, aber schon wegen 
ihrer Form und Authenticitat merkwurdig sind, z. B. ein Bruch- 
stuck ahnliclier Aufzeichnungen eines Collegiums des Jupiter 
Propugnator auf dem Palatin, ein Bruchstiick von jahrlichen 
Aufzeichnungen iiber die Feier der latinischen Ferien und ver- 
schiedene Reste romischer Sacerdotalfasten 3). Endlich haben 
sich auch aus dem iibrigen Italien zwei sehr wichtige Urkunden 

1) Vgl. iiber diese priesterlicbe Litteratur, die Annates Pontificum, 
die Libri und Commentarii Pontificum, Augurum, Saliorum u. s. w. Becker 
Handb. d. rom. Alterth. 1, 4ff., Schwegler Ro. Gesch. 1, 7tF. und 31 tf. 

2) G. Marini, Gli Atti e Monumenti de’ fratelli Arvali, Roma 1795, 
2 Bde. 4. Vgl.Gius. Melchiorri Appendice agli Atti e Monum. Roma 1855. 
4. Auch Th. Mommsen und zuletzt De Rossi Bullet, dell’Inst. Arch. 1855 
p. LII haben kleinere Nachtrage publicirt. Das alte carmen fratrum Arva- 
lium allein ist behandelt von Klausen de carm. fr. Arval. Bonn 1836 und 
Corssen Orig. Poesis Ro., Berl. 1846 p. 86 sqq., in welchem Buche auch 
andre dahin gehorige Reste, namentlich die der Saliarischen Lieder gesam- 
melt und erortert sind. Vgl. Th. Bergk de Carm. Saliarium reliquiis, Ind. 
lect. Marb. hib. 1847—48 und fiber das Lied der Arval. Briider Ztschr. f. 
A. W. 1856 n. 17—19. 

3) Marini Atti p. 129, Or. n. 42. 2471. 2472, Henzen n. 6057. 6058, 
Mercklin die Cooptation der Romer S. 21211'. 
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von unmittelbarem sacralem Interesse und in der authentischen 
Gestalt der alten Landesdialekte erhalten: die sogenannten Igu- 
vinischen Tafeln, welche im J. 1444 zu Gubbio, dem alien 
Iguvium in Umbrien gefunden sind und im umbrischen Dialekte 
selir merkwurdige und alterthumliche Anweisungen zu augura- 
len Beobachtungen, Opfern und Gebeten geben, die auf Veran- 
lassung eines siihnenden Umzugs urn die Stadt oder einen Theil 
der Stadt angestellt werden sollten J), und die sogenannte 
Weihinschrift von Agnone in oskiscber Sprache, ein Ver- 
zeichnifs von Opfern und Weihungen an gewisse landliclie Gott- 
heiten, welches im Jahr 1848 in der Gegend von Agnone im nord- 
lichen Samnium entdeckt worden ist 1 2). Eine zweckmafsige 
Auswalil aus der grofsen Masse der iibrigen Inscbriften, darun- 
ter auch der die Gottesdienste von Rom und den romanisirten 
Gegenden betreflenden, ist die von Orclli angelegte und neuer- 
dings von Henzen vervollstandigte 3). 

Die bildende Kunst hat in Rom eben so vvenig etwas Neues, 
wenigstens keine Golterideale geschatfen, als die Poesie eine 
Mythologie, deren Rluthe jene voraussetzt. Anfangs waren es 
etruskische, dann griechische Kimstler, welche den Romern ihre 
Gotterbilder lieferten, unter denen wie bei den Griechen die alter- 
thumlichen und roheren lange fur die heiligeren galten, bis mit 
der Zeit auch auf diesem Gebiete die griechische Aesthetik und ihre 
ideale Gotterwelt sich geltend machte. So waren die drei Capi- 
tolinischen Gotter, Jupiter, Juno, Minerva, wie sie in Sullas und 
Domitians Tempel zu sehen waren, ganz nach den besten grie- 
chischen Vorbildern geschatfen, und selbst solche Gotter, von 
denen sich die ursprungliche nationale Autfassung wenigstens 
im Cultus reiner erhalten hatte, z. R. Mars, Saturnus, Vejovis- 
Apollo u. a. folgten dem allgemeinen Impulse der griechischen 
Kunst; hochstens mit Ausnahme des wesentlich italischen und 
ungriechischen Janus, obgleich es auch hier die Frage bleibt, oh 
der Doppelkopf nicht den Griechen entlehnt ist. Selbst die 

1) Aufrecht und Kirchhoff die Umbrischen Sprachdenkmaler, 
2 Bde, Berl. 1849, 51. 

2) Th. Mommsen die Unterital. Dialekte S. 128 —144. Vgl. Ph. 
Ed. Huschke, die Oskischen und Sabellischen Sprachdenkmaler, Elber- 
feld 1856 S. 2—32. 

3) Inscriptionum latinarum selectarum amplissima collectio ad illu- 
strandam Romanae Antiquitatis disciplinam accommodata ed. I. G.Orelli, Tu- 
rici 1828. 2 Voll. 8. Vol. tertiurn Collectionis Orellianae Supplementa 
Emendationesque exhibens ed. W. Henzen, Turici 1856. 
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bildliche Darstellung der conventionellenMythengeschichtevon La- 
tium und Rom, die Abenteuer des Aeneas und die Gescliichte des 
Romulus, wurden entweder von griechischen Kunstlern oder doch 
in griechischer Manier ausgefuhrt. Audi war es erst die Zeit des 
Casar und August, in welcher diese Rildnerei einen gewissen 
Sdiwung bekam; ihre Tempel der Venus Genitrix und des 
Mars Ultor, spater der von Hadrian erbaute Tempel der Venus 
und Roma, waren reich an soldien Decorationen. Der letzte Kai¬ 
ser, welcher an solchen Darstellungen Geschmack gefunden, ist 
Antoninus Pius, desscn Munzen eine Uebersicht von ihnen ge- 
ben 1). Fur die Mythologie baben solche Rilder kein andres 
Interesse als das untergeordnete einer allerthumlichen und im 
Sinne der Zeit gedachten Illustration. 

8. Die romische Mythologie seit Niebuhr. 

Erst seit einer solchen Behandlung, wie sie das romische 
Alterthum durch Niebuhr erfahren hatte, ist eine eigenthum- 
liclie Behandlung aucli der romiscben und itaJischen Religion 
d. h. ihrer nationalen Bestandtheile moglich geworden; hat Nie¬ 
buhrs Ansicht von der lateinischen Sprache als sei sie eine 
Mischsprache, sein Glaube an ein nationales Epos der Romer 
auch wieder aufgegeben werden miissen, so wurde doch in sei- 
nem Werke iiber die romische Gescliichte zuerst der Weg ge- 
wiesen, auf welchem die Spiiteren das Richtige linden konnten. 
0. Muller hat das Verdienst in seinem Werke iiber die Etrus- 
ker (1828) den ersten bedeutenden Fortschritt gethan zu haben; 
es wurde bier zum erslenmal ein nach alien Richtungen ausge- 
fiihrtes Bild von diesem merkwiirdigen Volke gegeben und da- 
rin auch von seinen Glauben und seinen Gottern ausfiihrlich ge- 
handelt, dabei aber auch das iibrige italische Alterthum, seine 
Dialekte und seine Gotter, eingehender als es bisher geschehen 
war beriicksichtigt. Weiterhin erschien von J. A. IJartung 
die Religion der Romer, Erlangen 1836, 2 Bde., ein Bucli in 
welchem die nationale Selbstandigkeit und eigenthiimliche 
Wichtigkeit der romischen Religion zuerst erkannt und insofern 
auch die Aufgabe der Untersuchung richtig erfafst wurde 2). 

1) Eckhel D. IN. VII p. 28 sqq. 
2) ,,Von der grijfsten Wichtigkeit scheint Ein Resultat, welches aus 

dieser Untersuchung hervorgeht, dais nehmlich die romische Religion des 
klassischen Zeitalters unter dem Einflusse fremder Gotterhimmel mit ihren 
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Demselben Gesiclitspunkte folgten bald darauf die Untersu- 
chungen von R. H. Klausen, namentlich in seinem Hauptwerke: 
Aeneas und die Penaten, die italiscben Volksreligionen unter 
dem Einflufs der griecbischen, Hamburg und Gotha 1839, 2 Bde., 
nehmlich dais die Eigenthumlichkeit des italischen Gotterglau- 
bens durcli den Einflufs der griechischen Bildung und Mytholo- 
gie ganz entstellt sei und den gangbaren Ueberlieferungen der 
Romer durcli muhsame Untersuchung wieder abgewonnen wer- 
den miisse; nur dafs die Ausfiihrung und nahere Begriindung 
dieses Satzes in dem engen und kiinstlichen Zusammenhange 
der Aeneassage und hinsichtlich der Methode viel zu wiinschen 
ubrig liifst. In einer andern Richtung bevvegen sich die Unter- 
suchungen von L. Krahner, welcher namentlich auf die Wich- 
tigkeit der Scbriften Varros und auf die verschiedenen Epochen 
der romischen Staatsreligion hingewiesen hat, und die von J. A. 
Ambrosch, welcher in seinen Untersuchungen iiber den Zu- 
sammenbang der romischen Stadtges chi elite mit der Geschichte 
der alteren Culte, so wie in denen iiber die romischen Priester- 
tliumer und die Religionsbiicber der Romer, gleiclifalls vieles 
Wichtige zuerst anregte. Andre Forscher haben auf Veran- 
lassung einzelner Schriftsteller gewisse Abschnitte der sacralen 
Alterthiimer behandelt, wie namentlich R. Merkel in seiner 
Ausgabe von Ovids Fasten, Andre, namentlich A. Schwegler 
in seinem Werke iiber die Romische Geschichte im Zeitalter der 
Konige, Tiib. 1853. 8, mit dem romischen Alterthum auch die 
Sagengeschichte von Rom und Latium auf lehrreiche und an- 
regende Weise beleuclitet. Endlich ist neuerdings von Mar- 
quardt ein Buch iiber den gesammten Gottesdienst der Riimer 
erschienen, welches auch fiir unsre Zvvecke ein reiches Mate¬ 
rial darbietet. Aufser den eigentlichen Studien des romischen 
Alterthums aber sind auch die neuerdings mit so vielem Erfolge 
betriebenen der vergleichenden Linguistik und die der 
vergleichenden Mythologie fiir unsre Aufgabe von grofser 
Wichtigkeit, zumal da die Quellen sonst so sparlich fliefsen und 
vieles Alte und Urspriingliche, oft das Wichtigste, ohne die 
Hiilfsmittel jener beiden vergleichenden Studien gar niclit er- 

Sagengeschichten, besonders des grieebiseben, vbllig verandert und sich 
selbst entfremdet worden war. Es ist ein alter Tempel von einem Ueber- 
bau verhiillt worden, sodann sind beide eingestiirzt, und wir habeu nun 
die Triimmer des ersteren Gebiiudes unter dem Schutte des zweiten her- 
vorzugraben.“ 
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kannt werden kann. Das eine fuhrt auf die alten Wortstamme 
der Gotternamen eingehend zu dem Ursprunglichen der dabei 
zu Grunde liegenden Yorstellung, welche durch die falsche Ety- 
rnologie und deutelnde Willkur der Alten oft ganz verloren ge- 
gangen war. Das andre lehrt durch Vergleichung verwandter 
Religionssysteme, namentlich der auch in der Sprache ver- 
wandten Volker, das in der Ueberlieferung des einen Yolks Ver- 
dunkelte oft auf iiberraschende Weise aufklaren. 
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Theologisckje Grundlage. 

Auch der romische Gotterglaube ist wesentlich ein polythei- 
stischer; ja es ist oft von alteren und neueren Schriftstellern 
hervorgehoben worden, dafs nach der Zahl ihrer Goiter zu ur- 
theilen die Religion der Romer noch weit mehr Polytheismus 
gewesen sei als die der Griechen. Und dennoch mochte man 
andrerseits behaupten, dafs eine gevvisse Hinneigung zum 
Monotheismus, die keinem polytheistischen Gottersysteme vol- 
lig abgeht, bier weit mehr bemerkbar ist als dort, wo die Mytho- 
logie und die bildende Kunst zuletzt die Individualist und Cha- 
racteristik der Gotter dergestalt verhartet und verdichtet hatte, 
dafs vor lauter Mannichfaltigkeit der sinnlichen Erscheinung eine 
geistige Auffassung sehr schwierig werden mufste. In Rom 
dagegen d. h. in seinen religiosen Gebrauchen von altitalischem 
Ursprunge ist die allgemeine Vorstellung der Gottheit immer 
weit fliissiger geblieben; die gottliche Natur erscheint in diesen 
Gebrauchen, indem sie bei einzelnen Namen und Reinamen an- 
gerufen und nach der jedesmaligen besondern Reziehung auf 
Menschenleben, Landbau u. s. w. so oder so benannt wird, weit 
mehr als ein geistiges Fluidum, welches durch alle Natur und 
alle Lebensformen ausgebreitet ist und die verschiedensten Ge- 
stalten annehmen kann, ohne darin nothwendig und ein fiir 
allemal zu verharren. Man wiirde deshalb den Gotterglauben 
der Romer richtiger Pandamonismus nennen als Polytheismus, 
und unwillkiirlich wird man, sobald man sich eingehender mit 
diesen alten Formeln und Gebeten ihres religiosen Grundge- 
setzes beschaftigt, an jene Pelasger von Dodona erinnert, welche 
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nach Herodot vor Homer und Hesiod vveder Eigennamen noch 
Beinamen im Sinne Homers und Hesiods d. h. keint; nahere 
mythologische Umschreibung und Bestimmtheit ihrer Goiter ge- 
kannt hatten. Auch sind in der That die meisten Namen der 
altesten rdmischen Gutter, wie wir gleidi sehen werden, von so 
unbestimmter und schvvankender Bedeutung, dais sie fur per- 
sonliche Eigennamen kaum gelten konnen. 

1m Allgemeinen ist zu unterscheiden zwischen den person- 
lidi gedachten Gottern, fur welche die romische Spradie den 
Namen dei, dii, divi hat, und den geisterhaft wirkenden Da- 
monen, welche Genien, Laren, Manen, Penaten u. s. vv. ge- 
nannt wurden und nicht sowohl an und fur sich eine eigne 
Personlichkeit haben als dadurch erst bekommen, dafs sie sicli 
mit gewissen Menschen, \6lkern, Stadten und Statten, oder auch 
mit gewissen hunctionen des menschlichen Lehens oder dessen 
Geschaften identificiren. Eine dritte Klasse bilden die Semo- 
nen und Indigeten, welche sich noch am ersten mit den 
griechischen Heroen vergleichen lassen und hin und wieder 
wirklich mit ihnen indentilicirt haben, eine vierte die unter- 
geordneten Collectivgottheiten der freien Natur, die Faune und 
Silvane, Lymphen und Viren, welche meist als dienende Um- 
gebung der hoheren Gottheiten erscheinen. 

1. D ie Gotter. 

Dei sind, wie schon Varro 1. 1. V, 66 richtig erklart ’), 
eigentlich die Lichten, die Himmlischen. denn der Himmel 
ist nach einer alle Naturreligionen durchdringenden Ueberzeu- 
gung der Sitz des Lichtes und die hochste Quelle alles Lehens, 
aller Macht und Herrlichkeit in alien Dingen. Es ist derselbe 
Stamm, welcher bei dem Namen des griechischen Zevg und des 
romischen Jupiter d. i. eigentlich der himmlische Vater zu Grunde 
liegt und auch bei den generellen Benennungen der indischen 
devas und der griechischen ■d-eol den Wurzelbegriff bildet: ein 
BegrifJ, in welchem sich die sinnliche Vorstellung von dem strah- 
lenden Glanze des Himmels und dem beseelenden Tageslichte mit 

1) Der Himmel sei der Ursprung* 1 aller Dinge und die hochste Macht. 
Das beweise der iiltere Name des Jupiter Diovis und Dies]>iter d. i. Dies 
Pater. A quo dei dicti qui hide (d. h. welche daher, coelitus stammen), et 
dins et divum, unde sub divo, Dius Fidius u. s. w. Vgl. Pott etvmol. Forscb. 
1, 9811'. 265 und J. Grimm R. Mythol. S. 175ff. 
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der religiosen von gottlichen Wesen, die uber alle irdischen Dinge 
erhaben und vollkommner und seliger als alle irdischen Dinge 
sind, zu einem Ganzen verschmolzen bat. Wie wesentlich in 
den italischen Religionen diese Vorstellung zu der gottlichen Na- 
tur uberhaupt gehorte beweist der Umstand, dafs niclit allein die 
eigentlichen Gotter und Machte des Himmels Janus, Jupiter, Juno, 
Diana danach benannt sind, sondern aucli Gottheiten der Erde 
und des Getreidesegens z. B. die Dea Dia der Arvalischen Brii- 
der, welche von der Ceres, der schopferischen Gottin des Ackers 
nicht wesentlich verschieden gewesen sein kann. 

Unterschieden werden die Gotter nach den verschiedenen 
Gebieten des Naturlebens, welches sie vertreten, namentlich nach 
den beiden Hauptgebieten des Himmels und der Erde, auf 
welchen Unterschied auch Varro oft zuruckkommt, nur dafs 
seine an diese Zweitheilung geknupften Betrachtungen weit mehr 
der stoischen Theologie als dem wirklichen Sinne der alten Na- 
turreligion entsprechen(S.33). Die Gotter der See, welche in der 
griechischen Mythologie von solcher Bedeutung sind, dafs auch 
ihnen ein eigenthumliches, von vielen individualisirten Kraften 
und Erscheinungen belebtes Gebiet eingeraumt wurde, blieben 
fur die iiltere italische Volksanschauung so unbedeutend, dafs 
eine besondre Klasse fur sie gewohnlich nicht angenommen 
wurde. Vielmehr ist das ganze Gebiet des Feucliten, Fliefsen- 
den und Stromenden, das Reich der Fliisse, der Bache, der 
Quellen, mit ihren singenden und reinigenden Lebensgeistern, 
ihren viiterlich waltenden und befruchtenden Damonen, in dem 
Gebiete des Erdelebens mit einbegriffen, zu welchem auch die 
Gotter des Waldes und der Weide gehoren, wabrend andrerseits 
die Gotter des feurigen Elements, der beseelende und bildende 
Vulcanus und derheimathliche Heerd der Vesta, zu demReiche der 
Ilimmlischen gerechnet werden mochten. Wohl aber wurde ins- 
gemein fiir die verborgnen Machte der Erdtiefe, bei denen 
die Saaten gedeihen und die Geister der Verstorbenen fortleben, 
eine eigne Klasse ausgesondert, grade so wie bei Griechen, 
wo die Obern und die Untern auch den gewohnlichen Gegensatz 
bilden. Dem entspricht im Lateinischen die gelaufige Einthei- 
lung der Gotter in Superi und Inferi '), welche auch im Got- 
tesdienste bei vielen ortlichen und ritualen Einrichtungen, wo- 
durch dem religiosen Gedanken die Richtung nach der Hohe 
oder nach der Tiefe gegeben werden sollte, zu Grunde 

1) Vgl. Drakenborch zu Liv. 1, 32 9. 
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liegt. Dazwischen pflegen sich, wo cine inittlere Klasse unter- 
schieden wird, die Gottheiten der Erde einzuschieben, z. B. 
in der alten Formel der FetiaJen bei Liv. 1, 32 Audi lupiter et 
tu lane Quirine ‘) diique omnes caelestes vosque terrestres 
vosque inferni audite. Eine alterthumliche Benennung lur 
diese mittlere Klasse war die der dii medioxumi, wie es na- 
mentlich bei Plautus Cistell. II, 1, 36 heifst: ita me di deae- 
que, superi atque inferi et medioxumi d. b. medii, in wel- 
chem Sinne auch Varro den Ausdruck gebrauchte 1 2). Erst spa- 
tere, von den damonologischen Theorien ihrer Zeit bestimmte 
Schriftsteller gebrauchen den Ausdruck medioxumi fur die in der 
Mitte zwischen den Gottern undMenschen schwebenden Geistern, 
vgl. Apulej. d. dogm. PI. I p. 204 Oud., Serv. V. A. VIII, 275, 
Martian. Cap. II, 154. 

Obwolil die italische Mytbologie weder den seligen und 
ewig heitern Olymp noch den finstern Hades kannte, so ist docli 
ein gewisser qualitative!' Unterschied zwischen diesen Gotter- 
klassen, wie er in dem Eindruek, den jene verschiedenen Natur- 
gebiete auf das menscbliche Gemiith machen, tief begnindet ist, 
recht wohl zu bemerken. Die himmlischen Cotter sind ganz 
ypougsweise die wohlwollenden und belfenden, die herrschen- 
den und heiligen, auch die schopferischen Goiter alles Anfangs 
und aller Beseelung, daher Ennius sie gelegentlich die dii geni- 
tales nannte, d. h. die Ursprungsgotter, von denen Alles ab- 
stammt 3). Auch war das Bild, das man sich von ihrer Erschei- 
nung machte, ein lichtes und freundliches, dahingegen die Gotter 
der Tiefe und des Todes naturlich finster und unhold und von 
schrecklicher Gestalt sind, danach hin und wieder dii aquili 
d. h. fusci, atri benannt wurden und in entsprechender furcht- 
barer Erscheinung auch in alten Volkssagen vorkommen 4). 

1) So liest Perizonius mit Reclit fur Iuno, Quirine. 
2) I\on. Marc. p. 14 J. Vgl. Serv. V. A. Ill, 134 quidam aras supe- 

rorurn deorum volant esse, medioximorum i. e. marinovum foe os, infe- 
rorurn vero mundos, wo die diimarini die duXuoGioi derGricclien sind. 

3) Ennius b. Serv. Aen. VI, 764 Romulus in coelo cum dis genitali- 
bus aevym degit. Vgl. Auson. Perioch. Iliad. 4 Iuppiter interea cum dis 
genitalibus ana Concilium cogit Superum de rebus Achivis. Zu verglei- 
chen genitalia corpora, genitalia semina d. h. die Elemente der Dinge, die 
belruchtenden Stoffe. In einem andern Sinne wird dii genitales von den 
Gottern der Geburt und der Entbindung gesagt auf einer Miinze der Cris- 
pina, Gemahlin des Commodus, Eckhel D. N. VII p. 139. 

4) Per Todesgott erscheint nacli der Legende der rdmischen Secu- 
larspiele b. Zosimus II, 1—3 als ti$ TfQKTcodrjs Ttjv o iptv, fj/MpitOuivos 
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Vollends aber war der Cultus dort ein eben so Ireundlicher und 
heiterer als bier ein schwermuthiger und grausamer, daher Einige 
zwischen diesen beiden Klassen wie zwischen guten und bcisen 
Gottern unterschieden * 1). Endlich ist die zwischen beiden in 
der Mitte stehende Klasse der Feld- und Waldgotter, der Erndte 
und Weinlese, der Quellen und Fliisse, wie sie die volksthihn- 
lichste war und in ihrer Natur sich am meisten der Wandel des 
Jahres und irdischen Din&e offenbarte, so auch die mythologisch 
und durch Mahrchendichtung noch am meisten bewegte. Auch 
liefs sich der Cultus und die Festfeier bei diesen Gottern so we- 
nig in ltalien als in Griechenland den derben Scherz und die 
ausgelassene Lustbarkeit nehmen, obgleich eine solche Schwer- 
mutli und ein solcher Fanatismus, wie er in Griechenland we- 
sentlich zur Religion der Demeter und des Dionysos gehorte, 
dem ernsteren Gemiithe der alten Latiner und Romer immer wi- 
derstanden hat. 

Beschaftigen wir uns niiher mit den Renennungen dieser 
Cotter, ihrem Verhalten unter einander und zu der Natur- und 
Menschenwelt, ihren verschiedenen Ordnungen, so sind zunachst 
die Namen bei den meisten merkwiirdig unbestimmt und bios 
in allgemeinster Weise pradicativ. So Janus und Diana, Jupiter 
und Juno d. i. der Himmlische und die Ilimmlische, Faunus und 
Fauna d. i. der Gute und die Gute, Bona Dea, Dea Dia, Ceres 
d. i. die Schopferische und viele andere; daher oft die grofse 
Schwierigkeit einer naheren Bestimmung, das leichte Hiniiber- 
lliefsen des einen Gotterbegriffs in den andern, die grofse Ge- 
neigtheit vieler von diesen Gottern und gottlichen Wesen sich 
ins Griechische libersetzen zu lassen, wodurch die Vorstellung 
gleich so viel mehr Festigkeit und Dichtigkeit bekam, z. B. 
Evander und Hercules, welche dem Faunus der Latiner und 
dem Semo Sancus der Sabiner entsprachen. Auch gehort 

<f^Q/.u<TL fxilavi. Auch konnen die finstern, die schwarzen, die unholden 
Gotter, von denen einige Schriftsteller wissen, keine andern sein als die 
des Todes und der Unterwelt, vgl. Plin. H. N. II, 7 atm colons, Arnob. Ilf, 
14, Martian. Cap. II, 164 dii aquili, Placidi glossae: Diaquilii inferi. stqui- 
losi antiqui nigros dicebant, zu lesen: Dii aquili und Aquilos. Daher die 
Furinae und furvae hostiae, die Furiae und Proserpina Jurva, Paul p. 84. 
93, Valer. Max. If, 4, 5, Horat. Od. II, 13, 21. 

1) Augustin C. D. II, 11 Labeo, quern huiuscemodi rerum peritissi- 
inum praedicant (es ist der Jurist unter August) unterschied zwischen nu- 
rnina bona und nurnina mala. — Malos deos propitiari caedibus et 
tristibus supplicationibus, bon os autem obsequiis laetis atque iucundis, 
qualia sunt, ut ipse ait, ludi, c-onvivia, lectisternia. 
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dahin die grofse Sprodigkeit dieser Gotter gegen locale und land- 
schaftliche Beziehungen, wenigstens sovveit sich dieselben in 
entsprechenden Beinamen und Fabeln auszudrucken pflegen; 
da bei den Griechen grade dieses Localisiren der Golterbegrilfe 
nach der besondern Art und Natur der Berge, Thaler, Land- 
schaften, Stadte eine der wichtigsten UrsAchen der Mannichfal- 
tigkeit und so mancher feineren Schattirung ihrer Mythen und 
Sagen geworden ist. Allerdings ist zu bedenken, dafs wir von 
dem alten Ilalien und seinen ortlichen Gottesdiensten zu mangel- 
haft unterrichtet sind, urn daruber mit Sicherheit urtheilen zu 
konnen. Doch scheint es wobl, soweit man nach romischen 
Beispielen urtheilen darf, dafs liberall weit mehr Cultusbe- 
ziehungen und die Rucksicht auf das menschliche Leben die 
Quelle der Beinamen gewesen sind als landschaftliche Naturbe- 
ziehungen und ahnliche Umstande, unter welchen die Gotter 
andrer Religionssysteme auf die ortlichen Bedingungen der Na¬ 
tur oder Geschichte selbst eingehen und dadurch in ihrem per- 
sonlichen Verhalten bestimmt werden, also als Subjecte eines 
gewissen Wechsels von handelndenund leidenden Zustanden auf- 
treten: bei welcher Auffassung sich der Mythus von selbst bildet 
und weiter entwickelt. 

So zeigt sich dasWesen der italischen Gotter auch rftcksicht- 
lich ihres Verhaltens unter einander und zu den Menschen durch- 
aus nicht geneigt zu mythologischer Bewegung; vielmehr ver- 
liarren sie auch in dieser Beziehung in einer wiirdigen und feier- 
lichen, aber abstracten Rube, wie sie wohl bei einem vielseitig 
ausgebildeten Gottesdienste mit seinen Opfern, Anrufungen und 
Gebeten bestehen konnte, aber nicht mit der lebendigen An- 
schauung eines geistreichen und phantasievollen Yolkes verein- 
bar war, welches die Gotter nicht allein anbetete, sondern die¬ 
selben auch bei seinem Nachdenken und seinen Ueberlieferungen 
iiber die Anfiinge der Dinge und der Geschichte uberall mit ein- 
mischte. Von einer Kosmogonie und Theogonie sind nur sehr 
schwache Anfiinge bemerkbar; in den Erziihlungen vom Ur- 
sprunge der Natton treten von italischer Seite nur die Cultur- 
gotter auf, Saturnus, Faunus, Pales u. a., vvelche den Segen der 
Agricultur, der Viehzucht, der gottlichen Inspiration bedeuten, 
einige gute Genien, einige alte Konige: alles Uebrige, namentlich 
die Heklen mit bestimmten Eigennamen, sind von den Griechen 
entlehnt. Unter sich sind die italischen Gotter zwar durch das 
Geschlecht verschieden: eine Unterscheidung, welche gleich 
bei der ersten Begriffsbildung der Nalurreligion und den ersten 

Preller, ROm. Mythol. 4. 
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Schopfungen der Sprache so notliwendig und von selbst mit 
einfliefst, dafs sic alien auf diesem Boden entsprungenen Got- 
tersystemen angeboren ist. Auch kamen diese Gotter in den 
iilteren romischen Gebeten zwar als paarweise und ehelich ver- 
bundene vor, die Lua Saturni, Salacia Neptuni, Hora Quirini, 
Maia Volcani und namentlicli die Nerio Martis '), wie man bei 
diesem Gotte dcnn auch von seiner Liebe zur Minerva und sei¬ 
ner Buhlschaft mit der Mond- und Quellengotlin Anna Perenna 
erzahlte, ja selbst von der Liebe des ernsten Janus zur Iuturna, 
Yenilia, Carna und Camasene, von der des Vortumnus zur Po¬ 
mona, des romischen Hercules zur Acca Larentia und andern 
Nymphen vvufste und selbst Yarro ahnliche Yorstellungen scbon 
bei den alten Bomern anerkennen mufste 1 2) . Doch sind diese 
Ehen in den meisten Fallen kinderlos, und vollends feblt es der 
italischen Mythologie giinzlich an dem Sinn fur ein solches Prin- 
cip, wie in der griechiscben der allgemeine Liebesgott Eros wirkt, 
durch welches die Gotter unter sicli und zu den Menschen in 
cine lebendige Wechselbeziehung des Geschlechts gesetzt wer- 
den und dadurch die Quelle der genealogischen Dichtung erolf- 
net wil'd, welche in der griechischen Mythologie gleichfalls so 
aufserordentlich reichlich stromt. Vielmehr wurden die italischen 
Gotter insgemein als Vater und Mutter gedacht, im Sinne einer 
patriarchalischen und einfach gemiithlichen Vorstellungsweise, 
von welcher sicli bei den Griechen und andern Yolkern wohl 
einzelne Spuren 3), nirgends aber so viele als in der Praxis des 
romischen Gottesdienstes erhalten haben. Wenigstens mufs in 

1) Gellius N. A. XIII, 23 Comprecationes deum immortalium, quae 
ritu Romano Jiunt, expositae sunt in libris sacevdotum populi Romani et 
in plerisquc antiquis orationibus. In his scriptum est: Luam Saturni, So¬ 
latium Neptuni, Horam Quirini, Virites Quirini, Madam Volcani, Heriem 
Iunonis, Moles Martis Nerienemque Martis. 

2) Augustin C. D. Ill, 12 ut Varro ditit — in omnibus generibus 
deovum sicut in animalibus mares et feminas. Ib. IV, 32 Ditit etiam de 
generationibus deovum magis ad poelas quam ad phijsicos (die Philoso- 
phcn) f uisse populos inclinatos et ideo et sexum et g’tmerationes maiores 
sues i. e. veteres crcdidisse Romanos et corum constituisse coniugia. Der 
Eifer Andrer gegen die coniugia und matrimonia deorurn, z. B. des Stoi- 
kers Balbus b. Cic. N. D. II, 28 und des Seneca b. Augustin C. D. VI, 10 
trifft nur die Griechen. 

3) Zeus 7TUTp<) und zlqfxqTqQ bei den Griechen, /ItmuTVQog bei den 
epirotischen Tyniphaern nach Hesych. s. v., d. i. wahrscheinlich der itali- 
sche Jupiter, Vater bei den Deutschen fiir Gott, Allvater Odin u. dgl., 
s. J. Grimm D. M. 20, nach welchem die Letten beinahe jeder Gottin das 
Epithet mahte, mahmina d. i. Mutter, Miitterchen anhiingeu. 
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diesem der Zusatz von Pater und Mater zu dem Namen des 
Gottes viel allgemeiner gewesen sein als man nacli den gewohn- 
lich angefiihrten Beispiclen Iupiter, Marspiter, Liber Pater glau- 
ben sollte, da aus den uns erhaltnen Quellen auch folgende Falle 
feststehen: Ianus Pater, Diespiter, Dis Pater, Sunimanus Pater, 
Vediovis Pater, Quirinus Pater, Saturnus Pater, Neptunus Pa¬ 
ter J), daneben freilich nur die einzige Terra Mater; docli leidet 
es keinen Zweifel, dais auch dieser Zusatz bei den weiblichen 
Gottheiten in alter Zeit gewohnlich war. Ja wir wissen aus Varro, 
dafs auch in den Indigitamenten bei den Anrufungen jener vielen 
kleineren Hiilfsgotter der einzelnen Acte und Thatigkeiten des 
menschlichen Lebens derselbe Zusatz herkommlich war, und 
zwar in der verwandten Formel Divus Pater und Diva Pla¬ 
ter 2), aus welcher ersten im gemeinen Sprachgebrauche nicht 
selten Iupiter geworden zu sein scheint, z. B. Iupiter Indiges 
fur Divus Pater Indiges, Iupiter Clitumnus fur Divus Pater 
Clitumnus, Iupiter Ruminus, neben welchem die Diva Rumina 
angerufen wurdc, fur Divus Pater Ruminus u. s. w. So erklart 
es sich wold auch am besten, wie Varro in seinen Satiren von 
dreihundert Jupitern sprechen konnte 3); vermuthlich dachte er 
dabei an eben jene sehr zalilreichen Divi Patres d. h. eben so 
viele dii minuti von untergeordnetem Range, welche er mil 
grofser Miihe aus den bald nailer zu besprechenden Indigitamen¬ 
ten zusammengesucht hatte. 

Sehr characteristisch ist der haufige Gebrauch des Wortes 
numen fur Gott, da dieses Wort weit mehr unserm Begriffe der 
Gottheit im Sinne einer abstracten Macht als dem eines per¬ 

il So ("lihrte Lucilius in seiner Gotterversammlung einen Gott re- 
dend ein: Ut nemo sit nostrum quin pater optimum divum, Ut Nepturnd 
pater, Liber Sat)mud pater, Mars lanu’ Quirinu’ pater nomen dicatur ad 
unum, s. Lactant. Inst. IV, 3, 12. Vgl. Gell. N. A. V, 12 nach alten Ge- 
betsformeln : Sic et Neptunuspater coniuncte dietus est et Saturnuspater 
et lanuspater et Marspater, hoc enim est Marspiter, itemque Iovis Dies¬ 
piter appellatus. 

2) Augustin C. D. VII, 3 Unde dicit etiam ipse Varro, quod Diis qui- 
bus Patribus et Dcabus Matribus sicut hominibus ignobilitas accidis- 
set, wobei nur die Gutter der Indigilamenta gemeint sein kb'nnen. Vgl. ib. 
VI, 10, wo Augustin diese Gutter, bei deneu Varro keine mannliche oder 
weibliche Hiilfte hinzugefiigt hatte, caelibes und viduae nennt. 

3) Tertull. ad Nat. 1, 10 Sed et Diogenes nescio quid in Herculem 
lusit et Romani stili Diogenes Varro trecen tos loves seu Iuppitc- 
res dicendum est sine capitibus inducit. Vgl. Tertull. Apolog. 14 und 
Ocbler Varr. Menipp. p. 48. 238 sq., Tertull. Vol. 1 p. 171. 

4* 
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sonlichen Gottes entspricht. Numen istnehmlicheigentlichnurcUe 
Machtaufserung eines Gottes oder eines geistigen Wesens in der 
Natur oder der von menschlicher Thatigkeit bewegten Welt, von 
nuere in der bekannten Bedeutung der znstimmenden Bewegung 
des Hauptes, die durch die erhabnen Verse der Bias 1, 528 vom 
Olympiscben Zeus so beruhmt geworden ist1). So erklart na- 
mentlich Varro 1.1. VII, 85, indem er aus dein alteren romischen 
Tragodiendichter L. Attius diesen Vers anfuhrt: Multis nomen 
vestrum numenque ciendo und dabei erklarend hinzufugt: Nu¬ 
men dicunt esse imperium, dictum a nutu [quod cuius nutu] 
omnia sunt, eius imperium maximum esse videatur. Itaque in 
love boc et Homerus et Annalis et aliquotiens Livius 2) d. h. der 
alte romisclie Dicbter und Uebersetzer der Odyssee Livius An- 
dronicus. Wie in jener Stelle des Attius offenbar eine hochste 
menschliche Autoritat vorausgesetzt werden mufs, so wird es 
auch bei Liv. VII, 30 von dem romischen Senate gebraucht: 
Adnuite patres conscripti nutum numenque vestrum invi- 
ctum Campanis, und Lucretius III, 144 sagt mentis numen 
von der Herrschaft des menschlichen Geistes, wahrend unter den 
Kaisern oft vom numen Augusti die Bede ist, welchem auch 
Altare errichtet wurden. Gewobnliclier aber ist der Gebrauch des 
Wortes von dem unsichtbaren Walten der Gotter, entweder von 
der hochsten Gottheit im AUgemeinen, oder von einzelnen Got- 
tern, s. Cic. d. Fin. IV, 5, 11, wo er von dem Eindruck des ge- 
stirnten Himmels auf das menschliche Gemiith spricht, wie sehr 
dieses zugleich von Demuth und von Zuversicht durchdrungen 
werde, quum cognitum habeas quod sit summi rectoris ac do- 
mini numen, quod consilium, quae voluntas, und von der gott- 
lichen Vorsehung im AUgemeinen pro Mil. 30, 83 nec vero quis- 
quam aliter arbitrari potest nisi qui nullam vim esse ducit nu¬ 
men que divinum. Dagegen ein merkwiirdiges Beispiel fur den 
Gebrauch von der Willensaufserung eines einzelnen Gottes diese 
Inschrift aus Tereventum ist bei Mommsen I. N. n. 5162: P. Flo- 
rius u. s. w. Dianae numine iussu posuit, und die Inschrift 

1) Vgl. auf einem andern Gebiete Liv. V, 22, von dem Transporte 
des Bildes der Juno Regina von Veji nach Rom: Dein cum quidam seu spi- 
ritu divino tactus seu iuvenali ioco „Visne Romam ire Iuno?‘l dixisset, 
adnuisse ceteri deam conclamaverunt. 

2) So ist diese Stelle verbessert worden von Lachmann z. Lucret. p. 
111. Bei den Annales ware zu denken an die des Ennius, aus denen Lach¬ 
mann den bekannten Vers anfiihrt: luppiter hie visit tempestatesque sere- 
nae Riserunt omnes risu Iovis omnipotentis. 
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des in Rom auf Constantin errichteten Triumphbogens, wo es 
ursprunglich hiefs, er liabe seine Siege gewonnen utu Iovis 
Optimi Maximi, wofur man spater instinctu divinitatis zu setzen 
fur gut fand 1). Sehr oft, ja mil besonders pragnantem Ausdruck 
wird es ferner von den Offenbarungen der Gutter in den ver- 
schiedensten Kreisen des Naturlebens gebraucbt, z. B. bei Huraz, 
wenn er Od. Ill, 10, 7 von Jupiter als dem Gotte des Himmels 
sagt: Sentis et positas ut glaciet nives puro numine Iuppiter, 
und bei Virgil Aen. V, 76(5, wo es eben so schon vom Meere 
heifst: quibus aspera quondam visa maris facies et non tolera- 
bile numen: namentlich aucli von der unsicbtbaren Gottbeit 
eines beiligen Ilaines und von den Damonen der Gebirge und 
Walder, fiir welcbe die Alten immer ein sehr lebendiges Naturge- 
fubl gebabt baben, z. B. Ovid. Met. I. 320 Corycidas nympbas et 
numina montis adorant, und Ders. Fast. Ill, 295 Lucus Aventino 
suberat niger ilicis umbra, Quo posses viso dicere: Numen in- 
est. Ders. Am. Ill, 17 Slat vetus et densa praenubilus arbore 
lucus, Aspice, concedas numen inesse loco, endlich Plinius 
H. N. XII, 2 quin et Silvanos Faunosque et deorum genera sil- 
vis ac sua numina tanquam et caelo attributa credimus, welcber 
Schriftsteller ein andermal sehr scbon von der Alles belebenden 
Naturmacbt der Sonne sagt II, 6 bunc (Solem) mundi esse totius 
animum ac planius mentem, hunc principale naturae regi¬ 
men ac numen credere decet2). Und so scheint es denn auch 
in dem romischen Cultus vorzugsweise Von den unlergeordneten 
Gottern gebraucbt zu sein, in welchen sich die durcb die ganze 
Natur und Welt verbreitete Gottbeit wie in eben so vielen einzel- 
nen Kraften olfenbart; wenigstens werden diese in den pontifica- 
len Indigilamenten zu ganzen liturgischen Reilien zusammen- 
gruppirten Gutter von den Schriftstellern, welcbe dariiber meist 
nach Varro bericbten, haufig numina genannt, z.B. vonCensorin 
d.d.n.3 omnes hi semel in unoquoque homine numinum suo- 
rum effectum repraesenlant d. h. sie zeigen ihre gottliche Tha- 
tigkeit bei jedem Menschen in seinem Leben nur einmal, wah- 
rend der Genius durch das ganze Leben hindurch sein unsicht- 

1) S. J. Burckhardt die Zeit Constantins d. Gr. S. 363. 
2) Tacitus Ann. II, 17 gebraucht das Wort sogar von einer begei- 

sternden Erscheinung von acht Adlern vor einer Schlacht der Romer mit 
den Deutschen: Interea pulcherrimum augurium, octo aquilae petere sil- 
vas et intrare visae imperatorern (Germanicum) advertere. Exclamat, 
irent sequerentur Romanas aves, propria legionum numina, mit Be- 
ziehung auf die Legionaradler. 
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barer Begleiter und Schutzgott ist. Vgl. Serv. Georg. I, 21, wo 
es von denselben gottlichen Kriiften heifst: nomina numinibus 
ex ofliciis constat imposita, und Augustin C. D. "VII, 2 wo den 
eigentlichen Haupt- und Cultusgottern des romischen Slaates, 
welclie Varro dii selecli nannte, entgegengesetzt wird ilia quasi 
plebeia num in uni nmltitudo minutis opusculis deputata: daher 
auch bei Varro in einem bei Non. Marc. p. 167 erhaltnen Bruch- 
stucke seines Cato vel de liberis educandis betitelten Buches ge- 
wifs zu schreiben ist: Hisce numinibus (fur manibus) lacte fit, 
non vino, Cuninae propter cunas, Buminae propter riimam d. i. 
mammam. Und in der That werden wir sehen, dafs die romische 
Beligion grade auf der Stufe ihrer Entwickelung, welcher die ge- 
wohnlich deni Numa zugeschriebenen Indigitamenta entsprechen, 
nochweit melir pantheistisch gestimmt war als polytheistisch d.h. 
dafs die Zahl der hoheren Cultusgotter mit personlichen Eigen- 
namen, eignen Priestern u. s. w. damals noch eine sehr geringe 
war, die dieser gottlichen Krafte dagegen, welche das menschliche 
Leben unsic.htbar umschweben und nur in einer besondern Bezie- 
hung auf dasselbe fur das Gebet und den Cultus personificirt 
wurden, eine urn so grofsere, ja unbegrenzte. 

Auch in der Art und Weise, wie sich sonst die Gdtter offen- 
baren und mit den Menschen verkehren, zeigt sich iiberall die¬ 
ses pantheistische Grundgefuhl, welchem das griechische Volk 
durch seinen Polytheismus weit mehr entfremdet wurde. So ist 
namentlich der Schicksalsglaube in alien seinen Gestaltungen, 
sowohl der Fortuna als des Fatum, der Orakel und aller mogli- 
chen Mittel der Divination in Italien immer aufserordentlich le- 
bendig gewesen und geblieben, namentlich auch der Glaube an 
gdttliche Vorbedeutungen, Warnungen, Mahnungen, die in den 
verschiedensten Formen und Arten auftraten und in Rom be- 
kanntlich einen so weit ins Einzelne ausgebildeten Wunder- und 
Aberglauben zur Folge hatten, wie er auf solcher Stufe der Civi¬ 
lisation sonst unerhort ist. Denn niemals oder doch nur ganz 
ausnahmsweise treten die romischen und italischen Gotter per- 
sonlich unter das Volk, wie die griechische Demeter und Dio¬ 
nysos, wenn sie den Ackerbau und den Weinbau stiften, Mi¬ 
nerva wenn sie den Oelbaum pfianzt, Poseidon wenn er dasRofs 
zahmt, oder Apollo und andere Gotter in ihren Epiphanieen, son- 
dern immer wirken sie nur mittelbar durch Zeichen und Wun¬ 
der, Misgeburten, Erdbeben, Sonnenfmsternisse, aufserordent- 
liches Brausen der Luft u. s. w., abgesehen von den regelmafsi- 
gen Beobachtungen des Vogelflugs und des Angangs der Thiere 
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oder der Blitze urul tier Eingeweide: so dafs in dieser Ilinsiclit 
aucli fur den Romer die ganze Natur von Gottern und Geistern 
dui’chdrungen war, nur dafs sein Glaube ihn wold zum Aber- 
glauben und zum opus operatum anleiten konnte, aber nicht zu 
Kunst und Wissenschaft. So hort man aucli sehr oft von redenden 
Thieren und von geisterhaft erschallenden und schwer zu deu- 
tendeu Stimmen der Gutter, init denen sie ibren Willen aus den 
Hainen und Waldern oder von den Bergen lierab und aus ibren 
Tempeln unter die Menschen rufen, wie soldi ein Ruf nacli der 
Zerstbrung Alba Longa’s von der Hohe des heiligen Berges fiber 
der Stadt erscholl, der fiber die Vernachlassigung des alten Got- 
tesdienstes klagte, ein andrer aus dem Teinpel der Juno Moneta, 
welcher bei einem Erdbeben eine trachtigeSau als Suhnopfer for- 
derte '), ein andrer aus dem Haine der Vesta, der vor dem Ein- 
falle der Gallier warnte, daher man spater an derselben Stelle 
einen Altar des Aius Locutius d. h. des Sagers und Sprechers 
errichtete, endlich viele Stimmen derFaune und Silvane aus dem 
einsamen Dickicht des Waldes, welche bald die Herzen der Dorf- 
bewohner mit siifsem Zauber bald die der Feinde mit wildem 
Schrecken erfullten. Und zwar sind es naturlich immer ganz be- 
sonders die eminenten Naturerscheinungen, Erdbeben, Sonnen- 
linsternisse u. dgl., welche den Staat und seine Priester am mei- 
sten in Bewegung setzen, wo es denn wieder sehr characteristisch 
ist, dafs bei solchen Gelegenheiten, namentlich bei Erdbeben, die 
Ursache nicht auf einen bestimmtenGott zuruckgefuhrt wird, wie 
die Griechen in solchen Fallen zu ihrem Poseidon Asphalios zubeten 
pflegten, sondern es wurde in Rom der dann immer beschlossene 
Feiertag ohne nahere Bestimmung des zu versohnenden Gottes 
angesagt, und, war ja bei diesem Feste ein Versehen vorgefallen, 
das dadurch nothig gewordeneSuhnopfer unter derFormelSi Deo 
SiDeae dargebracht,so wenig getraute man sich denNamen oder 
das Geschlecht des Gottes, welcher das Erdbeben veranlafst ba- 
ben konnte, zu bestimmen1 2). Eine Gewissenhaftigkeit iibrigens, 

1) Cic. de Divin. 1, 45, 101. Zu Satricum ira Lande der Volsker ret- 
tet eine vox horrenda edita templo cum tristibus minis den 
Tempel der Mater Matuta bei der Zerstorung der Stadt durch die Latiner, 
Liv. VI,33. Vgl. aucli Virgil. Ge. T, 476 Vox quoque per lucosvulgo 
exaudita silen tes Ingens et simulacra modis pallentia miris Visa sub 

obscurum noctis etc. 
2) Gellius N. A. II, 28 Propterea veteres Romani, cum in omnibus 

aliis vitae officiis turn in constituendis religionibus atque in dts immorta- 
libus animadvertendis castissimi cautissirnique, ubi terrain movisse sen- 
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welche auch sonst in dem oflentlichen Gottesdienste der Romer 
d. h. dem unter Oberaufsicht der Pontilices begangenen her- 
kommlich war, da bei alien feierliclien Anrufungen eines Gottes 
oder bei Dedicationen eines Tempels an denselben zu dem ge- 
wohnlichen Namen hinzugesetzt zu werden pllegte: Quisquis 
es und Sive quo alio nomine fas est appellare, so wenig 
glaubte man durch einen einzelnen Namen das ganzeWesen des 
Gottes umschreiben zu konnen. Oder man liefsin gewissenFallen, 
namentlich in solcben wo zu verborgenen Gottern undOrtsgenien 
gebetet wurde, derenlndividualitat nicht genau zu bestimmen war, 
oder absichtlich niclit naher bestimmt werden sollte, das Ge- 
scblecht dabingestellt sein, entweder mit der schon bemerkten 
Fonnel Sive Deo Sive Deae oder mit den gleichartigen Sive Mas 
SiveFemina, Si Deus Si Dea u. dgl. ’), woraus man ja nicht 
die Folgerung ziehen darf, als ob die Romer auch doppelge- 
schlechtige Wesen, wie die orientalischen Volker und die Grie- 
clien, verehrt batten. Vielmebr liegt in alien diesen Fallen eine 
und dieselbe Religiositiit zu Grunde, welche das personliche We¬ 
sen eines Gottes lieber ungewifs liifst als zu eng umschreibt; wie 
man denn auch sonst bei Opfern, Gebeten und Siihnungen kn- 
mer von dem Glauben ausging, dafs nicht bios der cinzelne Gott, 
dem die religiose Handlung zunachst gait, sondern die ganze 
Gotterwelt solidarisch betrollen sei, so wenig wagte man den 

serant nuntiatumve erat, ferias eius ret causa edicto imperabant, sed Dei 
nomen ita uti solei, cm servari ferias oporteret, statuere et edicere quies- 
cebant, ne alium pro alio nominando falsa religione populum alligarent. 
Eas ferias si quis polluisset piaculoque ob hanc rent opus esset, hostiam 
Si Deo Si D eae immolabanl, idque ita ex decreto Pontificum ob¬ 
servation esse M. Varro dicit, quoniarn et qua vi et per qiiem deorum dea- 
rumve terra tremeret incertum esset. Obwohl bei Erdbeben gewohnlich 
die Gutter der Erde angerufen wurden, s. Teilus. 

1) S. Serv. V. A. II, 351, wo diese Unbestimmtheit der Schutzgotter 
und Ortsgeuien auf die Sitte diese Gotter bei Belagerung einer Stadt zu 
evoeiren zuriiekgefiihrt und dann hinzugesetzt wird: et in Capitolio fuit 
clypeus consecratus, cut inscription erat: Genio Ur bis Romae Sive 
Mas Sive Femina, et Pontifices ita precabantur: Jupiter Optime 
Maxime sive quo alio nomine te appellari volueris. Vgl. die 
Vorschrift bei Cato r. r. 139 fur die Siiuberung eines Hains, wobei man so 
beten solle: Si Deus si Dea es quotum, illud sacrum est etc. und die 
Acta fratr. Arv. t, 32, wo in einem ahnlichen Falle sammtlichen Gottern 
des Haines der Dea Dia geopfert Wird und darauf Sive Deo Sive Deae, 
Virginibus Divis, Famulis Divis etc. und darauf nock einmal Sive Deo 
Sive D eae, in cuius tutela hie lucus locusvc est, Fonti, Florae etc., bei- 
demal offenbar ortlichen Schutzgbttern. Vgl. Marini Atti p. 370 sq. 
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einzelnen Fall auf diese oder jene besondre Gottheit allein zu- 
riickzufuhren. Man pflegte deshalb nach jedem Gebete zu einem 
einzelnen der Gutter immer nachtraglich alle Gutter insgemein 
anzurufen, wofiir der Ausdruck gait deos confuse oder gene- 
raliter invocare 1). 

Besondre Geschlechter und Ordnungen der Gotter, wie man 
sie in den mythologischen Systemen andrer Volker tindet, wer- 
den wir in dem religiosen GrundgesetzedesNuma und den pon- 
tilicalen Urkunden kaum voraussetzen durfen, sondern auch hier 
vverden nur die Formeln desGebetes eine gewisse herkommliche 
Reihefolge und Gruppirung der Gotter herbeigefuhrt haben. So 
wurde untei alien Umstanden lanus, der alte Sonnengutt des 
Antangs, zueist genannt und \esta als die Gottin alles heiligen 
Heerd- und Altarfeuers, bei welchem gebetet und geopfert wurde, 
zuletzt, so dafs diese beiden Gutter recbteigentlich das Alpha und 
Omega des romischen Gottesdienstes genannt werden konnen 2). 
Zwischen ibnen wurden die iibrigen Gotter in grofseren oder liin- 
geien Reihen eingeschoben, wie und zu welchem Zweck man eben 
opferte und betete. In den meisten Fallen folgle gleich auf den 
Janus der hochste Himmelsgott Iupiter, welchem, wie Varro 
sagt, in gleicher Weise alle hochste Majestat gebiihrte wie dem 
Janus allerDingeAnfang3). In dem alien Gottersysteme desNuma 
folgten darauf nur noch die beiden obersten Scbutzgotter der ver- 
einigten Romer und Quiriten Mars und Quirinus, daher Numa 
auch nur far diese drei Gotter Jupiter, xYlars und Quirinus eigne 
Opferpriester eingesetzt hatte, unter denen der Flamen Dialis bei 
weitem der vornehmste war, wahrend die Opfer des Janus von dem 
Rex Sacrorum dargebracht wurden, der Cultus der Vesta aber 
wie die Vestalmnen unter der speciellen Aufsicht des Pontifex 
Maximus stand: daher dieser in Fallen der geistlichen Etikette 

1) Serv. V. Georg. I, 10 Hoc enim in sacris fieri solebat, ut post 
speciaha ad earn rent,, de qua agebatur, invocata nurruna omnes Dii vel 
Deae confuse invocarentur. Ib. vs.21 zu den YVorten Dique Deaeque 
omnes: Post specialem invocationem transit ad generalitatem, ne quod 
numen praetereat, more Pontificum, per quos ritu veteri in omnibus sac- 
cns post speciales Deos, quos ad ipsum sacrum quod fiebat necesse erat 
invocari, g-eneraliter omnia numina invocabantur. Vgl. zu Aen. VIII, 
10a und Brisson. de fonnulis I, 88 und 89 p. 49 sq. 

2) Wenn es bei Ovid. Fast. VI, 298 u. A. beifst, Vesta werde zu An- 
lang angerufen, so ist dieses viehnehr die griechische Sitte, s. Griech. 
Mythol. I, 271. 

3) Bei Augustin C. D. VII, 9 penes Ianum sunt prirna, penes Iovem 
summa. 
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wie Vesta beim Opfer zuletzt zu kommen pflegte, der Rex Sa- 
crorum aber immer zuerst1). Spater anderte sich dieses Sy¬ 
stem wesentlich dadurch, dafs Jupiter als Schutzgott des Capi¬ 
tols und des Staates die beiden Gottinnen Juno und Minerva 
zu seinen unzertrennlichen Gefahrtinnen bekam, wenn diese 
nicht, wie fruher Juno allein, bei dem Jupiter des alten Systems 
fortan stillschweigends mit einbegrifTen wurden. Jedenfalls blie- 
ben diese drei Gotter Jupiter, Juno, Minerva fortan die ange- 
sehensten des romischen Staates, welche bei jedem feierlichen 
Gebete gleich nach dem Janus in derselben Folge genannt wur¬ 
den; auch waren sie nach Varro die altesten2), da namentlich 
die Sabiner des Quirinals schon vor der Griindung des Capitols 
dieselbe Gottergruppe gekannt haben sollen. Es ist eineArt von 
hochstem Ausschufs der himmlischen Gotterwelt in Form einer 
Trias, die hochste Macht, die hochste Weiblichkeit, die hochste 
Weisheit, wie bei Homer gleichfallsZeus, Apoll und Athene als die 
drei hochsten Gotter angerufen werden und in der deutschen und 
nordischen Mythologie ebenfalls verschiedene Spuren von drei 
obersten Goltern nachgewiesen sind3). Neben derCapitolinischen 
Trias blieb immer Mars der eigentliche Nationalgott der Ro- 
mer, wahrend Quirinus spater mit dem verkliirten Romulus iden- 
tificirt und dadurch zu einem Halbgott herabgesetzt wurde. Au- 

1) Festus p. 185 Ordo sacerdotum aestimatur deorum [ ordine, ut 
deus] maximus quisque. Maximus videtur Rex, dein Dialis, post hunt 
Martialis, quarto loco Quirinalis, quin to PontiJ'ex Maximus. Itaque in 
[ conviviis ] solus Rex supra omnis accubat, sic et Dialis supra Martialem 
et Quirinalem, Martialis supra proxirnum , omnes item supra Pontificem. 
Es ist die alte von Numa eingesetzte Folge derGo'tter: Janus, Jupiter, Mars, 
Quirinus, Vesta, die sicti darin bestiitigt, dafs die drei flamines maiores 
immer in derselben Folge Flamen Dialis, Martialis, Quirinalis genannt 
werden und Janus und Vesta immer den Anfang und das Ende bilden, vgl. 
auch Serv. V. A. VIII, 663 Salii— sunt in tutela Iovis, Martis, Quirini 
und Polyb. Ill, 25, wo die Fetialen die Vertriige beschwb'ren beim Iup. La¬ 
pis, Mars und Quirinus. So lange es Iionige gab, werden diese den Cult 
des Janus und der Vesta besorgt haben, letzteren freilich auch mit Hiilfe 
der Vestalinnen. Hernach verglichen sich der Rex Sacrorum und der 
Pontif. Max. in der VVeise wie Festus es andeutet. Vgl. GelliusX, 15, 21, 
Serv. Aen. II, 2 und die verschiedenen Erklarungen von Ambrosch, Mer- 
cklin und Marquardt bei Diesem Handb. d. R. A. 4, 187. 

2) Tertull. ad Nat. 11,12. Varro antiquissimos deos Iovem, lunonem 
et Mincrvam refert. Vgl. Varro 1. 1. V. 158. 

3) J. Grimm D. M. 98. 102. Es verdient Beachtung und ist ein Be- 
weis von der hohen Achtung, dessen das weibliche Geschlecht ini alten 
Italien genol's, dafs von den drei Capitolinischen Gottheiten zwei weibli- 
chen Geschlechts sind. 
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fserdem wurdcn je nach der besondern Veranlassung und dem 
besondern Culte die andern Gotter in langeren oder kurzeren 
Reihen angerufen, wie davon die Urkunden der Arvalischen Brii- 
der und andre sacrale Urkunden allerlei Beispiele an die Hand 
geben. Auch die Redner und andre offentliche Verhandlungen 
pflegten wobl rnit einer feierlichen Anrufung der hochsten Gut¬ 
ter des romischenStaales zu schliefsen, daber noch Velleius Pater¬ 
culus seine Gescbicbte mit einer ahnlichen Anrufung abschlielst. 
Selbst Yarro in seinem Abscbnitte fiber die dii selecti, obgleich 
er mit denselben sonst ziemlich willkiirlich umgeht, nannte zu- 
erst den Janus und Jupiter und zuletzt die Vesta. 

Die Spuren eines sabiniscben Systems von zwolf Gottern 
bat man bei Varro 1.1. V, 74 linden wollen, wo nach alten Jalir- 
biichern der Stadt von Altaren die Rede ist, die der Konig T. Ta- 
tius zu Rom geweiht und mit Inschril'ten in sabinischer Spracbe 
versehen babe: nam, utAnnalis dicunt, vovitOpi, Florae, Vediovi 
Saturnoque, Soli, Lunae, Volcano et Summano itemque Larun- 
dae, Termino, Quirino, Vortumno, Laribus, Dianae Lucinaeque1)- 
Indessen fehlen hier nicht allein die drei wichtigsten Gotter des 
Capitolium vetus d. h. Jupiter, Juno, Minerva (Varro 1.1. V, 158), 
sondern auch noch andre Gotter, die wir fur altsabinisch hallen 
diirfen; auch scheint die Folge, in welcher jene Gotter aufgezahlt 
werden, keineswregs die des gottesdienstlichen Gebrauchs zu sein: 
so dafs man allenfalls zwolf Altare an jener Stelle annehmen, aber 
doch etwas Naheres fur das Gottersystem der Sabiner daraus 
nicht folgern kann. Wohl aber scheint mit so vielen andern Ele- 
menten der griechischen Bildung und des griechiscben Glaubens 
auch das griechische Zwolfgottersvstem sich der italischen 
Bevolkerung ziemlich friih mitgetheilt zu haben, jenes System 
von sechs mannlichen und sechs weiblichen Gottern, welches fur 
alleGriechen, sowobl die des Mutterlandes als die der Colonieen, 
eine nationale Geltung bekommen hatte und deshalb durch Al¬ 
tare und Bilder besonders an solchen Stellen vergegenwartigt 
wurde, wo viel nationaler Verkehr war, z. B. auf dem Markte von 
Athen, in dem Haine des Zeus zu Olympia, auf einem alten Ver- 
eins- und Verkehrspunkte in Thessalien, und auf einem Berge 
liber der Einfahrt in das schwarze Meer, wo jahrlich so viele grie- 
cbische Schiller aus und einfuhren. Im mittleren Italien diirfen 
wir es zeitig bei den Etruskern voraussetzen, im siidlichen bei 
den Samnitern und den von ihnen ausgegangenen Mamertinern, 

1) Vgl. 0. Miiller Etrusker 2, 64 und Fest. p. XLIV. 
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welche nach Festus p. 158 diesen Namen angenommen hatten, 
weil sie unter den Namen der zwolf Gotter, von denen der grie- 
cliische Apoll sie zur Auswanderung aus Samnium bewog, den 
des Mars, der in ihrem Dialekte Mamers hiefs, durch das Loos 
gezogen hatten. In Rom horen wir von demselben Systeme zu- 
erst zu Anfang des zweiten punischen Krieges, wo bei der An- 
naherung des Hannibal unter andern religiosen Gebrauchen auch 
drei Tage lang ein Lectisternium von sechs Kissen veranstaltet 
wurde, bei welchem die Decemvirn der sibyllinischen Bucher den 
Dienst hatten. Das erste Kissen gait dem Jupiter und der Juno, 
das zvveite dem Neptun und der Minerva, das dritte dem Mars 
und der Venus, das vierte dem Apoll und der Diana, das fiinfte 
dem Vulcan und der Vesta, das sechste dem Mercur und der Ce¬ 
res (Liv. XXII, 10): wo sclion wegen jener Decemvirn nur an 
griechische Gotter gedachl werden kann, wie denn auch die Aus- 
wahl und Paarung derselben entschieden die des griechischen Sy¬ 
stems ist. Bald darauf gefiel sich Ennius in seinen Annalen darin, 
die Namen derselben zwolf Gotter in zwei Hexameter zu bringen, 
wodurch die rechte Folge derselben freilich sehr gestort wurde ]), 
und aus Varro d. r. r. I, 1, 4 erfahren wir, dafs dieselben Zwolf 
als Consentes d. h. als holier Rath der Gotter am Forum in 
vergoldeten Bildern aufgestellt waren, sechs mannliche und sechs 
weibliche, auch dieses also nach griechischer Sitte und hochst 
wahrscheinlich nach dem Vorbilde einer bestimmten Stadt im 
sudlichen Italien1 2). Und zwar standen diese Bilder, wie der 
Fund eines Restaurationstitels vom J. 367 n. Chr. an derselben 
Stelle gelehrt hat, in einer eignen Halle beim Aufgange vom Fo¬ 
rum auf das Capitol3), wo sie ursprunglich gleichfalls, wie auf 
dem Markte zu Athen und in andern griechischen Stiidten, als 
die hochsten, allem Geschaft der Menschen prasidirenden Gotter 
gedacht sein mogen. Der Name Consentes, welcher jedenfalls 
alteren Ursprungs ist und urspriinglich wohl nur die Zusammen- 
seienden, also eineGottersitzung bedeutete, wird von diesem hoch¬ 
sten Gotterrathe auch sonst gebraucht, namentlich in verschiede- 

1) Iuno, Vesta, Minerva, Ceres, Diana, Venus, Mars, 
Mereurius, lovis, Neptunus, Vuleanus, Apollo. 

2) Varro nennt sie ausdriicklich s tiidtische Gbtter, deos ui'banos, 
und setzt ihnen deshalb zwolf landliche Gottheiten entgegen, lauter alte 
italische und l'ortwahrend auf dem Lande verehrte etc., auch diese nach 
Paaren geordnet: lupiter Tellus, Sol Luna, Ceres Liber, Robigus Flora, 
Minerva Venus, Lympha Bonus Eventus. 

3) Ilenzen z. Or. n. 5083, vgl. Becker Handb. d. R. A. I, 318. 
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nenlnschriften aus verschiedenen Theilen des romischen Reichs1). 
DasWesenderSachedruckt Ovid.Met. VI,72 aus: Bissexcoelestes 
medio love sedibus altis Augusta gravitate sedent. Die gauze Vor- 
stellung scheint den an einen starken Abstand desSenats von dem 
iibrigen Volke gewohnten Romern selir gefallen zu baben, daher 
bei spateren Schriftstellern aucli von diis maiorum gentium und im 
Gegensatze dazu von einer Plebs der Gutter nicht selten die Rede 
ist2). In diesem Sinne getiel sich Augustus darin, mit seinen 
engeren Freunden gelegentlich ein “Zvvulf-Gutter-Mahl“ einzu- 
nehmen, bei welchem er selbst als Apollo auftrat3). Auch die 
beiden wichtigsten Denkmiiler des Zwolf'gottersystems, die Ara 
Gabina und die Ara Borghese sind romischen Ursprungs. 

Ein noch weiler ausgebildetes System der Gutter land sich ' 
bei den Etruskern. Wir erfahren davon durcli Seneca Natur. 
Quaest. II, 41 in einem Excerpte aus dem etruskischen Scbrift- 
steller Aulus Caecina, einem Freunde Cicero’s, welcher den Rci- 
mern die Fulguraldisciplin seiner Heimath in einem lateinischen 
Werke zuganglich gemacht hatte, vgl. Fest. p. 129 v. Manubiae, 
wo dieselbe Quelle zu Grunde liegt. Es wurde darin zwischen 
solchen Blitzen unterschieden, die Jupiter auf eigne Hand schleu- 
derte, aber nur zur Mahnung und in friedlicher Absicht, 2) sol¬ 
chen welche schon viel gewaltsamer wirkten und von Jupiter in 
Uebereinstimmung mit dem Rathe der zwolf Gotter geworfen 
wurden, endlich 3) solchen Blitzen, welche zunden und zerstoren 
und nach etruskischem Glauben von Jupiter in Uebereinstimmung 
mit dem Rathe der sogenannten dii superiores s. involuti 
geworfen wurden, also hoherer und verhiillter Gotter einer ge- 

1) Orelli n. 2119 aus einer Stadt in Pannonien: I. 0. M. ceter[isque] 
Dis Cons[en]tibus M. Opellius cet. n. 2J20 aus Spoletum: Cons enlio 
Deorurn Mariana Sozomene etc. n. 2121 aus Alba Julia in Siebenbiirgen: 
/. 0. M. et Consessui Deormn Dearumque pro salute imperii Romani 
et virtnte leg-. XIII cet. Vgl. Arnob. Ill, 40 und Augustin C. D. IV, 23 in¬ 
ter Consentes, quos dicunt in consilium lovis adhiberi. Die Griechen 
pllegten einen solchen consessus deorurn eine ccyopa O-ecov zu nennen. 

2) Cic. Tusc. I, 13, Ovid Ibis 81, Augustin C. D. VII, 2 inter illam 
quasi plebeiam numinum multitudinem minutis opusculis deputatam. 
Ib. 3 cum igitur in his minutis open bus — etiarn ipsos selectos videa- 
mus tanquam Senatum cum plebe pariter operari. Numina minora 
der Ovantes im Gegensatz des Iupiter 0. M. b. Serv. A. Ill, 189. Auch bei 
Plautus Cas. II, 5, 24 sind die dii minuti keine Zwerge, wofiir J. Grimm 
D. M. 409 sie nimmt, sondern dii minores. 

3) Sueton 70. Tiberius erbaute bei.seinem Aufentbalte auf Capri 
zwolf Villen, welche vermuthlich nach den zwolf Gottern benannt waren, 
s. Tacit. Ann. IV, 67, Sueton Tib. 65. 
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heimen Weltordnung, welche der menschlichen Beobachtung 
nicht zuganglich ist. Man wufste weder die Zahl noch die Na- 
men dieser Gotter, wold aber dais sie den allerintimsten Rath 
des Jupiter bildeten und in den innersten Raumen des Himmels 
wohnten, dahingegen man von den zwolf Gottern glaubte, dafs 
sie einer niederen Ordnung angehorten und der bestebenden Na- 
tur und dem menschlichen Geschlechte naher standen: daher 
man diese auch fur entstanden und fiir verganglich hielt und des- 
balb Consentes und Complices nannte; wenigstens scheint 
Caecina mit diesen lateimschen Benennungen entsprechende 
etruskische iibersetzt zu haben 1). Hochst wahrscheinlich wareu 
diese identisch mit den zwolf Gottern der Griechen; liber den- 
selben aber standen nach diesem Systeme also gewisse verbor- 
gene Macbte des Schicksals oder einer hoheren Weltordnung, 
welche sich nur selten und dann immer in gewaltsamen Kata- 
strophen olfenbarte. Wie dieselhen sonst zu den ken und wie das 
Verhaltnifs des Jupiter zu ihnen gedacht wurde, ist bei so man- 
gelbaften Nachrichten nicht klar; gewifs aber ist es, dafs Jupiter 
auch bei den Etruskern fiir den hochsten Gott und den wahren 
Konig und Regierer der Welt gegolten hat. 

Endlich mag hier noch von solchen Eintheilungen der Cot¬ 
ter die Rede sein, wie wir sie hin und wieder bei den romischen 
Schriftstellern finden, namentlich bei denjenigen, welche aus 
Varros grofsemWerke liber die Religions-Alterthiimer geschopft 
baben. Yarro hatte erst in den drei letzten Biichern dieses Werks 
von den Gottern gehandelt und zwar in dieser Folge: 1) de diis 
certis, 2) de diis incertis, 3) de diis selectis. Es ist nicht 
leicht zu sagen, wie namentlich die dii certi und incerti unter- 
schieden gewesen2), doch ist das Wahrsclieinlichste dieses, vgl. 
namentlich Serv. V. A. H, 141; V, 45; VIII, 275; XII, 139. Die 
dii certi gelten ihm fiir ab initio certi et sempiterni, da¬ 
her er sie auch dii perpetui und dii proprii nannte, also fur 
eigentliche und ausgemachte Gotter, die dazu nicht erst durch 
Consecration geworden, sondern von jeher Gotter gewesen wa- 
ren. Als Kriterion dienten ihm dabei ohne Zweifel die sacralen 
und priesterlichen Urkunden, namentlich die Indigitamenta und 

1) Vgl. das confuse Excerpt aus Varro b. Arnob. Ill, 40 und 0. Mul¬ 
ler Etrusker I, 81. 

2) Merkel Ovid Fast. p. CLXXXV sqq. scheint inir nicht immer das 
Richtige zu treffen, am wenigsten in der Art wie er die einzelnen Gotter 
iiber diese Bucher vertheilt. 
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alten offentlicben Gebetsformoln, wohin Serv. Aen. II, 141 deu- 
tet: Pontifices dicunt singulis aclibus proprios deos praeesse: 
hos Varro certos deos appellat1). Und so war es auch dem 
Principe seines Werkes gemafs, eben nur oder doch haupt- 
sachlich den positiven Gotterglauben erlautern zu wolien, d. h. 
also uber die Natur und Bedeutung der einzelnen Gutter nicht 
nacli seinem eignen Meinen, sondern nacb Mafsgabe der beste- 
henden sacralen Ordnungen zu referiren. Dii incerti rnussen 
also dem entsprecbend solche Gutter gewesen sein, welclie nicht 
von Anfang an, sondern erst zu einer gewissen Zeit d. h. durcb 
Consecration zu Gottern geworden vvaren, also im engeren Sinne 
des Worts nicht fiir Goiter gehalten werden konnten 2), vgl. Serv. 
Aen. VIII, 275 Varro dicit deos alios esse qui ah initio certi et 
sempiterni sunt, alios qui immortales ex hominibus 1'acti sunt, 
also Castor und Pollux, Liber, Hercules u A. Auch glaube ich 
dais nicht allein solche Gotter, die man nach der tief einge- 
i'ressenen euhemeristischen Anschauung der Zeit, welcher auch 
Varro ganz ergeben war, fur consecrirte Menschen hielt, in die- 
sem Abschnitte behandelt wurden, sondern auch die Personifi- 
cationen der Tugenden und Fehler, vgl. Cic. de Leg. II, 8, 19. 
Endlich die dii selecti vvaren solche, vvelche im bflentlichen 
Cultus der Tempel und Bilder am meisten hervortraten, vgl. 
das Excerpt aus dem Vorvvorte zu diesem letzten Buche bei 
Augustin C. D. VII, 17. In tertio porro isto de diis selectis 
posteaquam praelocutus est quod ex naturali theologia prae- 
loquendum putavit. — De diis, inquit, Populi Romani publicis, 

1) Der gewohnliche Text hat certe deos, doch liest die Ausgabe von 
Burmann, Marini Atti Arv. p. 381 und Merkel Ovid Fast. p. CLXXXV 
certos deos. Vgl. Intp. Mai. Virg. Aen. X, 76 p. 103 Keil. Vairo re- 
rurn divinarum XIIII de diis certis, in welchem Buche namentlich die 
Gotter der Indigitamenta vorkamen. Vermuthlich hatte auch Gellius N. A. 
XIII, 23 uud V, 12 diesen Abschnitt des Varro vor Augen. 

2) Daher zur Einleitang die bei Augustin C. D. VII, 17 erhaltenen 
Worte. Varro, sagt Augustin, kornine bei alien seinen Erkliirungcn nicht 
liber Schwanken und Zweifeln hinaus. Nam et trium extremorum primum 
cum de diis certis absolvisset librum, in altero de diis incertis dicere 
ingressus ait: „Cum in hoc libello dubias de diis op ini ones posuero, 
reprehendi non debeo. Qui enim putabit iudicari oportere et posse, cum 
audierit faciet ipse. Eg‘0 citius perduci possem ut in primo libro quae 
dixi in dubitationem revocem, quam in hoc quae perscribam omnia ad ali¬ 
quant dirigam summam.u Ita, setzt Augustin hinzu, non solum de diis 
incertis, sed etiam ilium de certis fecit incertum. Es scheinen aber in die- 
sem Buche besonders vide Fabeln zur Sprache gekommen zu sein, die 
vom Liber Pater, vom Hercules, vom Aesculapius u. s. w. 
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quibus aedes dedicaverunt eosque pluribus signis ornatos no- 
taverunt in hoc libro scribam, sed, ut Xenophanes Colopho- 
nius scribit, quid putem, non quid contendam ponam. Nehm- 
lich in diesem Buche ganz vornehmlicli hatte er sich auf al- 
legorische Erklarungen eingelassen. Es kamen also erst jetzt 
die eigentlichen Haupt- und Cultusgolter des romischen Staates 
zur Sprache, niclit bios die Consentes, sondern alle welche im 
oflentlichen Gottesdienste der Zeit am meisten galten, obschon 
sie unter andern Gesichtspunkten bin und wieder schon im er- 
sten und im zvveiten Buche de diis certis und incertis besprocben 
worden waren >). Es waren zwolf mannliche und acht weibliche 
Gottheiten, die zwolf mannlichen: lanus, Iupiter, Saturnus, Ge¬ 
nius, Mercurius, Apollo, Mars, Vulcanus, Neptunus, Sol, Orcus, 
Liber Pater, die acht weiblichen: Tellus, Ceres, Iuno, Luna, Diana, 
Minerva, Venus, Vesta. Man darf behaupten, dafs bei der gan- 
zen Eintheilung in gewisser Weise die belieble Unterscheidung 
einer dreifachen Theologie (S. 31) zu Grunde liegt. Die dii certi 
entsprechen dem genus civile, denn beide, sowohl die Sicherheit 
jener Gotter als der burgerliche Character dieser Ueberzeugung, 
beruhen auf derselben Autoritiit der sacralen Rechtsquellen. Die 
dii incerti entsprechen dem genus mythicon, da die Geschichte, 
wie diese Gotter aus Menschen zu Gottern geworden waren, we- 
sentlich Mythologie ist. Endlich die selecti dem genus physicon, 
wenigstens hatte Varro sich vornehmlich in diesem Buche auf 
ausfuhrliche Erklarungen der einzelnen Gotter eingelassen, im- 
mer nach den allegorischen Principien der stoischen Philosopliie 
und des damit verbundnen Pantheismus. 

Man hat, glaube ich, nicht bemerkt, dafs diese Eintheilung 
Varros, namentlich was die beiden ersten Glieder betrifft, sich 
mit einigen Aenderungen bei Cicero de Leg. II, 8, 19 wie- 
derholt. Es werden dort nehmlich unterschieden: 1) die Got¬ 
ter, qui caelestes semper habiti, diese entsprechen den diis 
certis bei Varro. 2) Die Gotter, quos endo caelo merita locave- 
runt, Herculem, Liberum, Aesculapium, Castorem, Pollucem, 
Quirinum, welche den diis incertis des Varro entsprechen wiir- 
den. 3) Die consecrirten Virtutes oder wie er sich ausdriickt 
ilia propter quae datur homini adscensus in caelum, d. h. die 
Mens, Virlus, Pietas, Fides etc., welche Varro wahrscheinlich in 

1) Augustin C. D. VII, 2. Janus, Jupiter, Saturnus kamen auch in 
den Reihen der Jndigitamenta vor, Liber Pater als mythologischer Gott 
vermuthlich auch im zweiten Buche, u. s. w. 
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seinem zweiten Abschnitte mitbehandelt hatte. Und in der Tiiat 
ist zu vermuthen, dafs Cicero bei dieser EintheiJung dem Varro 
folgte, da er von dessen Verdiensten uin die richtige Erkennlnifs 
und Beurtheilung des romischen Alterthums, auch des alien Glau- 
bens, im Eingange der Academica posteriora mil so grofser Ein- 
pliase spricht. Wie weit iibrigens auch Cicero im Euhemerismus 
ging, beweist die gelegentliche Aeufserung, dais selbst die obe- 
ren Gotter doch eigentlich nur Menschen gewesen seien >). 

Es wiirde zu weit fuhren, wenn ich bier auch auf die Ver- 
suche der spiiteren Sch rifts teller eingehn wollte, in dem Wirr- 
warr altitalischer Cultusgebrauclie und griecbischer Fabeln, in 
welche der birentliche Gottesdienst zuletzt verfiel, durch allego- 
rische Deutung oder durch schroffen Widerspruch einen Ausweg 
in den reineren Monotheismus zu linden, den die ganze Zeit so 
dringend empfahl. Sowohl die griechische Philosophie drangte 
dahin als die Uebersattigung am Polytheismus, endlich auch der 
vom Judenthum und Christenthum in immer weitere Kreise aus- 
gestreute Glaube an den einen Gott, der zugleich Schopfer und 
Erhalter aller Dinge ist. Lange halte man sich in Italien mit dem 
Pythagoreismus beholfen, dessen Schule bei den sudlichen Grie- 
chen, nainentlich in Tarent niemals ganz ausgestorben war. Dann 
fliichteten sich die keckeren Geister zum Epicur, die skeptischen 
zur Akademie, die positiven zur Stoa, mit deren Lehrsatzen na- 
mentlich Varro den Gottern einen neuen Schein von Leben und 
Wahrheit bei den Gebildelen zu gewinnen suchte; obwohl es sehr 
bemerkenswerth ist, dafs er sich bei seinen Mahnungen zu einem 
geistigeren Gottesdienste nicht bios auf die eigne Vorzeit Roms, 
sondern auch schon auf den Gott der Juden berief (Augustin C. 
D. IV, 31). Aus etwas spaterer Zeit sind die Aeufserungen Se¬ 
necas beachtenswerth, aus dessen Schrift contra superstitiones 
Augustin C. D. VI, 10 einen bedeutenden Auszug erhalten hat. 
Kein Kirchenvater hatte schonungsloser iiber den offentlichen 

1) Tuscul. I, 13 Si scrutari vetera et ex his ea quae scriptores Grae- 
ciae prodiderunt cruere coner, ipsi illi maiorum gentium dii qui habenlur 
hinc a nobis profecti in coelum reperientur. Er meint Geschichten wie 
von der Geburt und dem Tode des Jupiter, der Flucht des Saturn nach 
Italien u. s. w., wie Ennius sie den Romern aus dem Euhemerus zusam- 
mengetragen. Vgl. auch die gelegentliche Mittheilung bei Cic. N. D. Ill, 
19, 49 Nostri quidetn publicani, quum esscnt agri in Boeotia dcorum im- 
mortalium excepli lege censoria, negabant immor tales esse ullos 
qui aliquando homines fuissent. Es handelte sich um die Grund- 
stiicke des Trophonius bei Oropos. 

Preller, Rcim. Mythol. 5 
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Gottesdienst urtlieilen konnen als dieser im Leben eben so gefu- 
gige als in seinen Schriften ungestiime Mann. Endlich eifert. Pli- 
nius d. a. als vollendeter Pantheist gleich heftig gegen alle Viel- 
golterei, sovvobl die der griechischen Mythologie, als gegen den 
einheimischen Pandamonismus, wo jede Wirkung und Lebens- 
erscheinung als die Thatigkeit eines eignen Geistes oder Gottes 
aufgefafst wurde. Auch er will nur von der einen Weltseele 
wissen, die unsiclitbar sicbtbar und iiberall fuhlend, horend, be- 
seelend gegenwartig sei. Es sei nur Schwache und Endlichkeit 
der Menschen, wenn sie diese eine Seele nach ihren verschiede- 
nen Wirkungen und Erscheinungen in eben so viele Theile zer- 
lege und als eben so viele einzelne Gotter anbete, welehe sich 
nach der Zahl der Lander, Volker, ja der einzelnen Menschen vol- 
lends ins Unendliche vervielfacht habe (H. N. II, 7). 

2. Die Genien, Larev, Penaten, Manen. 

Wurden die Gotter, obwobl der alte ilalische Glaube darin 
nicht so weit ging als der griechische, als selbstandige und per- 
sonliche Einzelwesen gedacht und durch ihre Namen, Beinamen 
und die an sie gerichleten sinnbildlichen Ilandlungen des Got- 
tesdienstes aus der unendlichen Gottheit gewissermafsen ausge- 
schieden, so waren neben ihnen die Geister und Damonen in 
dem Glauben der Romer und ihrer Yerwandten vollends ein 
nach Zahl und Wirkung unbegrenztes und unbestimmbares Ge- 
scblecht und namentlich ira hauslichen, ortliclien und liindlichen 
Gottesdienste von solchem Belange wie nicht leicht in einer an- 
dern Religion der heidnischen Vorzeit. 

Das eigentliche Gebiet dieser Geisterwelt ist die Erde und 
die ganze irdische und creaturliche Erscheinung, wo sie Natur 
und Menschenwelt von alien Seiten umgeben und umschweben, 
in der Geburt wie im Tode, bei jeder einzelnen Lebensregung, 
an alien Statten und bei alien Stiftungen, nationalen, socialen 
und burgerlichen, wo sich nur irgend eine eigenthiimliche und 
individuelle Thatigkeit offenbart: mit welcher Thatigkeit sich 
diese Schutz- und Lebensgeister dergestalt identificiren, dafs sie 
dadurch und erst dadurchselbst eine eigenthiimliche und selbstan- 
digeExistenz gewinnen, als Schutzgeister der einzelnenMenschen, 
Hauser, Familien, Stadte, Yolker u. s. w., die unter ihrer un- 
sichtbaren Leitung und Beseelung entstehen, bestehen und ver- 
gehen. In der Natur entsprechen diesen schiitzenden Geistern 

5 
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J 
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die Silvane und Faune, die Viren und die Lymphen, obwohl diese 
landlichen Natur- und Elementargeister in der Religion des alien 
Italiens, sovveit wir sehen konnen, lange niclit das Gewicht bat¬ 
ten wie die allem menscldichen Treiben sicli gesellenden Genien, 
Laren und Penaten: so sehr fiberwog auch hier das praktische 
Lebensinteresse uber das poetische Nalurgefflbl, wie sicli jenes 
denn nicbt allein durch alle Einrichtungen des menschlichen 
Lebens verfolgen liifst, von deni einzelnen Pause und Gehofte 
bis zur Volkerschaft und zum Staate, sondern auch irn Durch- 
schnitte des einzelnen Lebens von der Geburt bis zum Tode. 
Wohl aber hat der Grundgedanke des Genienglaubens, dal's je- 
der geistigen Wirkung entsprechend ein individueller Lebens- 
geist angenommen werden niusse, sein Ziel mit solcber Conse- 
quenz verfolgt, dafs diese Kette der Geister von der Erde und 
den Menschen sich selbst bis zu den Gottern fortsetzte. Selbst 
jedem Golte entsprechend wurde nehmlich in Italien ein eigner 
Genius angenommen, gleichsam seine individuelle Erscheinung 
und ortliche Begrenzung, sein numen in personlicher Vergegen- 
wartigung fur den Cultus: wieder ein neuer und merkwurdiger 
Beweis von der Hinneigung des alten italischen Glaubens zur 
rein geistigen und jeder irdischen Berfihrung entruckten Auf- 
fassung des VVesens der Gotter. 

Eine allgemeine Benennung dieser ganzen Klasse, wie im 
gewohnlichen griechischen Sprachgebrauch das Wort dat/uovsg, 
giebt es im Lateinischen niclit; docli hat das Wort genius einen 
sehr umfassenden Sinn. Oflenbar hiingt es zusammen mit 
gens, geno, gigno,' so dafs also genius eigentlich ein schdpfe- 
risches und beseelendes Wesen ist, welches wo sich immer ein 
eigenthiimliches Leben regt unsichtbar thatig ist, sowohl im 
Ganzen und im Grofsen als im Einzelnen und im Kleinen. Die¬ 
ses wollte namentlich Varro sagen, wenn er bei Augustin C. D. 
VII, 13 den Genius schlechthin, welchen er zu den diis selectis 
rechnete, als den Gott delinirte, qui praepositus est ac vim ha- 
bet omnium rerum gignendarum, und an einer andern Stelle 
den Genius geradezu mit der verniinftigen Seele jedes einzel¬ 
nen Menschen identificirte, daher es so viele Genien gebe als 
einzelne Menschen, der Universalgenius der Welt aber fur 
identisch mit Gott oder der gottlichen Weltseele gelten miisse 1): 

1) Ibid, silio loco genium dicit esse uniuscuiusque animum rationa- 
lem et ideo esse singulos singulorum: talem autem mundi animum I)mm 
esse, — ut tanquam universalis genius ipse mundi animus esse credatur. 

5* 
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bei welchen Erklarungen sich Varro wieder von der stoischen 
Philosophic hat leiten lassen. Doch mufs den romischen Theo- 
logen diese Ableitung des individuellen Genius aus der allgemei- 
nen Gottheit auch sonst gelaufig gewesen sein, da es auch in der 
Definition eines gewissen Aufustius bei Paul. D. p. 94 heifst, 
der Genius sei deorum filius et parens hominum, ex quo 
homines gignuntur, also eine Art von mittlerer Kraft zwi- 
schen den Gottern und Menschen, durch welche die Gotter die 
Menschen entstehen lassen und behfiten, wahrend es umgekehrt 
die Menschen beim Gottesdienste zunachst nur mit den Genien 
der Gotter, nicht direct mit diesen zu thun haben wiirden. In- 
dessen darf diese schopferische Kraft nicht allein auf die Men¬ 
schen beschrankt werden, da man nicht weniger innig von einer 
unsichtbaren Obhut der Genien fiber ganze Geschlechter, fiber 
Stadte und Volker, endlich fiber alle durch ein bedeutendes Na- 
turleben oder eine eigenthfimliche moralische Wirkung ausge- 
zeichnete Statten fiberzeugt war: wie dieses alles bei Servius V. 
G. 1, 302 in den Worten zusammengefafst wird: genium di- 
cebant antiqui naturalem deum uniuscuiusque loci vel rei vel 
hominis, vgl. Paul. p. 94 Alii genium esse putarunt unius¬ 
cuiusque loci deum: so dafs es also in der Natur des Ge¬ 
nius lag sich eben so sehr nach ortlichen als nach person- 
lichen Beziehungen zu individualisiren. Noch Andre hielten den 
Genius mehr fiir das absolut Drastische und Energische, in- 
dem sie mit ihren Erklarungen auf die Wurzel gerere zu- 
rfickgingen, s. Paul. p. 94 genium appellabant deum, qui vim 
obtineret rerum omnium gerendarum. Ib. p. 95 Geniales (dii) 
dicti a gerendo, quia plurimum posse putabantur, quos postea 
gerulos appellarunt1). Martian Cap. II, 152 specialis singu¬ 
lis mortalibus genius admovetur, quem etiam praestitem, quod 
praesit gerundis omnibus, vocaverunt. Eine etymologisch zwar 
falsche, aber in der Sache richtige Erklarung, da diese absolute ' 

Vgl. ib. VII, 23, nach welcher Stelle Varro in diesem Abschuitte vom Ge¬ 
nius drei verschiedene Stufen der Seele unterschied, die der vitalen Le- 
benskraft, welche sich in den organischen Theilen des Korpers ofFenbare, 
die der sinnlichen Empfindung d. h. die Thatigkeit der fiinf Sinne, und 
endlich drittens die Seele als Geist, als Intelligenz, wodurch die mensch- 
liche Seele den Vorrang vor alien thierischen babe und den Gottern ver- 
wandt sei. Diese Seele nun heifse im Weltganzen Gott, in uns Ein- 
zelnen Genius (hanc partem animae mundi dicit deum, in nobis autem ge¬ 
nium vocari). 

1) Gloss. Labb. Gcruli rtQUXTrjQSS, gerulus dvuTr)g, dvoixprixog. 
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und allgegenwartige Activitat ehen ganz vorzugsweise zum We- 
sen des Genius gehorte. 

Indessen pflegte die altere Zeit diese damonischen W'ir- 
kungen doch immer ganz vorzugswcise als zeugerische und 
schopferische aufzufassen. Genius meus heifst es bei 
Paul. p. 94 in diesem Sinne ganz richtig, nominatur qui me 
genuit, daher der Genius in den Familien vorzugsweise in die- 
ser Bedeutung verehrt wurde d. h. als genius natalis und am 
Geburtstage aucli als genius generis, wie Laberius sagte, 
Non. Marc. p. 119, Genius generis nostri parens, also als das 
fortzeugende, die Familie von einer Generation zur andern er- 
haltende Princip. Ueberhaupt konnte eben deshalb von einem 
Genius nur bei Miinnern und Begriflen mannlichen Ge- 
schlechts die Bede sein, bei Frauen nur von einer Juno, der 
idealen Personification alles Weiblichen und Empfanglichen. 
Auch stimmt damit uberein der aufserst inhaltsreiche und viel- 
seitige Gebrauch des Adjectivs genialis, welches in den ver- 
schiedensten Beziehungeu des Lebens und der Natur das Zeu- 
gende, Ueppige, Frohliche und Heitre bedeutet, weil der Begriff 
einer gottlichen Zeugung nicht ohne den der Fulle und des uber- 
schwenglichen Segens gedacht werden konnte. Daher sagte 
man genialis lectus vom Ehebette, wo der Genius der Familie 
segnend und befruchtend waltet, dafs es dem Hause nie an Kin- 
dern fehle, s. Paul. p. 94, Arnob. II, 67, Horat. Ep. I, 1, 87, 
Cic. Cluent. 5 extr. u. A. 1), sagte aber auch geniales homi¬ 
nes von gastlich freigebigcn, qui ad invitandum et largius ap- 
parandum cibum promtiores essent, nach Santra h. Non. Marc, 
p. 117. Daher die Bedensart genium suum defrudare von 
einem karglichen Lebensgenufs, und in entgegengesetzter Be¬ 
deutung genio indulgere, weil der naturliche Gemuthszug des 
Genius die Fulle des Lebens und seiner Giiter ist2). Ferner 

1) Ovid. A. Am. I, 125 ducuntur raptae, genialis praeda, puel- 
lae. Stat. Silv. II, 3, 108 genialia iura d. h. coniugalia. 

2) Bei Plautus ist dieser Gebrauch des Wortes sehr hiiufig. Einer 
der Geld hat erkliirt Persa II, 3, 11 nunc et amico meo prosperabo et g-e- 
nio meo multa bona faciam. Ein anderer, dem Geld entwendet ist, klagt 
Aulular. IV, 9, 15 egomet me defraudavi, ylmicum meum geniumque 
meum. Trucul. I, 2, 80 heifst es: Sed isti qui cum geniis suis belligerant 
parci promi, und von einem Gutschmecker Pers. I, 3, 28, Sapis multum 
ad genium. Sehr hiiufig; heifst auch der gute Freund genius mens. Vgl. 
Terent. Phorm. I, 1, 11 Quod illi unciatim, vix de dcmenso suo Suum de- 
Jrudans g enium comparsit miser. 
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genialis liiems von dem gastlich heiteren und gastlichen Leben 
im Winter, wo die Saturnalien gefeiert wurden, Yirg. Ge. I, 302, 
festum geniale Ovid. F. Ill, 523, genialia serta Met. XIII, 929, 
geniale rus Heroid. XIX, 9, genialis Musa Amor. Ill, 15, 19, 
genialis dies Juven. IY, 66 u. s. w. Endlich auch in dem INa- 
turleben von allem productiven Segen und pliysischer Scho- 
pfungskraft, s. Ovid. Met. IV, 14 genialis consitor uvae, X, 95 
platapus genialis, Plin. II. N. XVII, 9, 6 genialis copia pecu- 
dum, Stat. Theb. XII, 618 Bacchus et Ceres — geniales dei: 
daher dasselbe Wort bei gevvissen Dichtern oder Philosophen 
selbst von den vier Elementen und von den Gestirnen ge- 
l)raucht worden war, weil auch von ihnen ein machtiger Eintlufs 
auf Leben und Geburt abgeleitet wurde, s. Paul. p. 95 geniales 
deos dixerunt aquam terrain ignem aerenr, ea enim sunt semina 
rerum. — Duodecim quoque signa, lunam et solem inter hos 
deos cornputabant. 

Dazu stimmt aber auch das andere altere und allgemein 
in Italien verbreitete Wort fur den Begriff des Genius, Cerus 
oder Kerus, welches mit creo und Ceres verwandt ist und auf 
die Sanskritwurzel kri = kar d. i. facere zuruckweist, also 
eigentlich aucli wieder einen schopferischen Geist bedeutete. So 
wurde in dem alten Liede der Salier Cerus Manus in dem 
Sinne von creator bonus gesagt, Paul. p. 122, und wirklich ist 
bei Varro 1.1. VII, 26 ein Bruchstiick dieses Liedes erhalten, 
wo es vom Janus heifst duonus cerus es d. h. bonus creator 
es ’). Dazu komrnt die Inschrift einer in Vulci gefundenen, jetzt 
zu Rom im Gregorianisehen Museum aufbewabrten Schale 
KERI POCOLOM d. i. Ceri poculum, endlich der haufige Ge- 
brauch der Namen Cerfus und Cerfia in Verbindung mit andern 
Gotternamen auf den umbrischen Tafeln aus Iguvium 1 2), und 

der entsprechende Gebrauch des Substantivs kerns d. i. genius 

und des Adjectivs kernireis d. i. genialis in der oskischen Weih- 
inschrift von Agnone, immer von erzeugenden und befruchten- 
den Gottheiten des landlichen Gottesdienstes, den Fliissen, den 
Lymphen, dem Hercules u. s. w. 3). Auch das alte Wort cere- 
monia oder cerimonia, welches im Wesentlichen dem Be- 
griffe sanctimonia entspricht, wird am besten von diesem 

1) Th. Bergk Ind. lect. Mark. hib. 1847—48 p. VIII. 
2) Aufrecht und Kircbhoff, umbr. Sprachdenkm. 2, 265. 
3) Mommsen Unterital. Dial. S. 128. 133. 270. 
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Stamme abgeleitet werden, desgleichen dor altere Name des ro- 
mischen Hercules G a ran us, s. Verrius Flaccus b. Serv. V. A. 

VIII, 203, zumal da dieser Hercules, wie wir selien werden, 
ganz wesentlich ein Genius der Fruchtbarkeit war. Ja ich 
mochte auch das alte Wort cerriti, welches wie lymphati 
und larvati von solcben gebraucht wurde, die einen Geist ge- 
sehen und dariiber ihren Verstand verloren balten, lieber von 
diesem Worte cerus als mit den gewbhnlichen Erkliirern, z. II. 
Non. Marc. p. 44, 26 und Serv. A. VII, 377 von der Ceres ab- 
leiten, zumal da man dieselbe Wirkung den Geislern aller land- 
lichen Haine zuschrieb, in welchen, wie Servius V. Eel. V, 40, 
I, 441 sagt, die Geister der Seligen (heroum animae) wohnten. 
Selbst der Name Ceres scheint in alter Zeit nicht bios im 
weiblicben, sondern auch im mannlichen Geschlechte gebraucht 
zu sein, gerade so wie es eine weibliche und einen mannlichen 
Pales gab 1). 

Die Genien waren den Laren so nahe verwandt, dafs 
schon die Alten die Identitat dieser Wesen zicmlich allgemein an- 
erkannten, s. Censorin d. d. nat. 3 Eundem esse genium et la- 
rem multi veteres memoriae prodiderunt, in quis etiam Granius 
Flaccus in libro quern ad Caesarem de Indigitamentis scriptum 
reliquit, und in der lhat entspricht namentlich der lar familiaris 
genau dem genius generis. Die Laren aber konnen wieder 
nicht oline die Penaten gedacht werden, mit denen sie ge¬ 
wohnlich zusammen verehrt wurden und von denen sie sich 
nur durch die speciellere Beziehung auf den Haushalt und 
Hausstand unterschieden, vvahrend die Laren gewohnlich fur 
die verklarten Geister der Verstorbenen aus der Familie ge- 
halten wurden. Beide, die Laren und die Penaten, walten 
aber auch auf dem Lande, auf den Strafsen, desgleichen in der 
Stadt als damonische Behuter der Strafsenquartiere, endlich im 
Mittelpunkte des gesammten Gemeindelebens als Lares Praesti- 
tes und Penates Publici, immer mit der vorherrschenden Be¬ 
ziehung auf menschliche Ansiedelung und menschlichen Verkehr, 
daher namentlich die Penaten der Vesta so nahe standen. Und 

D Vi nob. Ill, 40 Caestus (wohl Caecina s. S. 61) et ipse has sequens 
(sc. disciphnas Etruscas) Fortunam arbitratin' (esse Penates) et Ce¬ 
rerem Genium. Iovialem ae Palem., sed non illam feminam quam 
vulgaritas accipit, sed masculini nescio quern generis ministrum lovis ac , 
villicum. Gewohnlich interpungirt man Cererem, Genium Iovialem, aber 
vgl. Servius A. II, 325 Tusci Penates Cererem, Palem et Fortu¬ 
nam dicun t. 
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eben wegen dieser specifischen Beziehung auf das hausliche, ge- 
sellige, biirgerliche Leben trelen sie durchweg als eine eigne 
Klasse aus dem allgemeineren Geschlechte der Genien her- 
aus, obwohl diese als genii locorum und populorum und als 
die damonischen Triebe und Schutzgotter so vieler Corporatio- 
nen und Sliftungen, der Gewerke, der Heere von jenen oft sehr 
scbvver zu unterscheiden sind. Penates ist ohnehin nur ein 
Adjectiv, bei welchem man am natiirlichsten genii ergiinzen 
wird. Das Wort lar dagegen entsprach wenigstens in dem be- 
nachbarten Etrurien dem griechischen aval;, freilich in an- 
drer Declination, da man lars lartis von dem hohen Adel 
sagte, z. B. Lars Porsenna 1), wahrend im Lateinischen die 
lares oder lases immer nur verklarte Geister sind, Schutzgei- 
ster der Flur, der Wege, der Hauser, die als Selige der Vorzeit 
gedachl wurden. Daher die altlatinische Todesgottin Lara oder 
Larunda, welche aucli die Mutter der Laren und Mania ge- 
nannt wurde, desgleichen Acca Larentia, eine Personification 
der romischen Stadtflur und ihres tellurisclien Segens. Auch 
ist larva offenbar dasselbe Wort wie lar, nur dafs dieser im¬ 
mer mannlich und als Schutzgeist gedacbt wurde, larva da¬ 
gegen weiblich und als anima, i'pv%rj d. h. als die umgehende 
Seele eines Verstorbnen, als Spukgeist, woran sicli sehr na- 
turlich die Vorstellung einer Strafe schlofs, so dafs die Laren 
aucli fur die verklarten Geister der Guten, die Larven und die 
gleichbedeutenden Lemuren fiir die rastlos umschweifenden 
Geister bciser Menschen genommen wurden. Dafs ein solcher 
Unterschied in dem gewohnlichen Todtendienste nicht gemacht 
wurde, beweist der alte und allgemein verbreitete Gebrauch 
des Wortes Manes von alien Verstorbenen, namentlich mit dem 
Zusatze Divi Manes d. h. die durch den Tod und die Weihe 
der Bestattungsgebrauche gelauterten, erhohten und gleichsam 
consecrirten Verstorbenen, welche fortan wie andre Gotter und 
Geister verehrt wurden. Denn Manes sind eigentlich die Lich- 
ten, die Reinen, die Guten, daher mane und Mater Matuta 
von dem aufsteigenden Lichte des jungen Tages und seiner Got- 

1) Liv. II, 9. Daher Larth Larthia oft als Ehrcnname auf etruski- 
schen Grabschriften vorkoinmt. Der Unterschied in der Declination wird 
von den lateinischen Grammatikern angemerkt, s. Charis. 1, 142 p. 110 und 
den alten Zusatz zu Priscian V, 3 T. I p. 175 ed. Krehl. Auf etruskischen 
Spiegeln ist Lasa wiederholt der Name einer weiblichen Fliigelfigur, Ger¬ 
hard I. 37. 181, Lala der der Mondgottin, ib. 45. 
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tin, manus in der Bedeutung von bonus, clams, prosper, 
immanis in der Bedeutung unseres ungelieuer 1 2), dahinge- 
gen die Manen den Holden und Elben unsrer deutschen My- 
thologie entsprechen. Ein verklartes Volk der Geister, wel- 
che unter der Obhut der Mania, der mater larum, Varro 1.1. IX, 
61, die stille Erdtiele bewohnen und deshalb auch die Stummen, 
Silentes, und die Unteren, Inferi, genannt wurden, wie Lara oder 
Mania selbst schlechthin “die Stumme” hiefs, s. Ovid. Fast. II, 
581 11. Indessen konnten auch sie recht gut zu dem allgemei- 
nen Geschlechte der Genien gereebnet werden, wie diese denn 
sehr haufig auch als die verklarten Geister der Verstorbnen ge- 
dacht unu deshalb an Grabern verehrt und angerufen wurden -). 
Ja die Manen wurden von spateren Erklarern geradezu mit den 
Genien identificirt und der lriiher nur von Verstorbenen ge- 
brauchte Name nun auch von den Schutzgeislern der Lebenden 
gebraucht 3 4). Selbst Varro, welcher sich nach seiner Art zu- 
gleich von den positiven Grfinden der Alterthumsforscliung und 
von der griechischen Philosophie bestimmen liefs, erkliirte wo 
ei jenen folgte die Laren, Manen und Larven d. h. die Geister 
der Verstorbnen in gewifser Hinsicht fiir Genien *). 

1) Varro I. 1. VI, 4 Did principium mane, quod turn manat dies ab 
oriente, nisi potius quod bonum antiqui dicebant vianum, ad 
quoiusmodireligionem Graeci quoque quom lumen ad/’ertur solent dicere 
</w? ayaO-ov. Paul. p. 122 Matrem Matutam antiqui ob bonitatem ap- 
pellabant ■ el Inferi Dvi Manes, ut suppheiter appellati bono essent. lb. 
p. 125 Mane a Diis Manibus dixeruni, natn mana bona dicitur. Non. 
Marc. p. 66. Manum dicitur clarum. - hide volunt etiam Deos Manes 
manes appellari i. e. bonos ac prosperos. — hide immanes non boni, ut 
saepe. Vgl. Serv. V. A. Ill, 63. Die Elben oder El fen sind nach Grimm 
D. M. 413 ursprunglich lichte, weifse, gute Geister. Ueber die Holden 
Holdichen, Holderchen, die sich zurFrauHolde verhalten, wie die 
Manen zur Mania, s. ib. 425. 

2) S. die reiche Sammlung von Grabinschriften bei Fabretti Inscr. p. 
/0 sqq. und Orelli n. 1723ff. Auch Junones von Verstorbenen gab es 
Fabr. p. 74. ’ 

3) Serv. V. A. Ill, 63 Sunt etiam qui patent Manes eosdem esse, quos 
vetustas Genios appellavit, duosque Manes (ein guter und ein boser Damon) 
corporibus ab ipsa siatim conceptione assignatos fuisse, qui ne mortua 
quidem corpora deserant consumptisque etiam corporibus sepulcra in/ia- 
bitent. Es sind die Neuplatoniker s. Augustin C. D. IX, 11. 

4) Arnob. Ill, 41 Varro similiter haesitans nunc esse illos (sc. lares) 
Manes et ideo Mamam Matrem esse cognominalam Larum, nunc aerios 
rursus deos et heroas pronuntiat appellari, nunc antiquorum sententias 
sequens larvas dicit lares, quasi quos dam g-enios et def unctorum 
animas. 
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Also ein sehr weit verbreitetes Reich der Geister, welches 
sich die spateren Theologen nach der herkommlich gewordenen 
Eintheilung der Welt in den hdheren Lichtkreis des gestirnten 
Hinnnels und in die sublunarische Welt des irdischen Luft- und 
Nebelkreises an diese letztere gebunden dachten. So lehrt anch 
Varro bei Augustin C. D. VII, 6, die ganze Welt sei voll von Gei- 
stern (animae) aber nur die im Aether lebenden Geister der 
leuchtenden Sterne, die man mit leiblichen Augen sehen konne, 
seien unsterblich, nicht die Nebelgeister der Luft, des Wassers, 
der Erde, des sublunarischen Kreises fiberhaupt, welche man 
nicht sehen konne, dieselben Geister welche im gewohnlichen 
Gottesdienste als Heroen, Laren und Genien verehrt wtirden. 
Aehnliche und noch weiter ausgeluhrte Unterscheidungen findet 
man bei Apulejus und bei Martianus Gapella II, 155 — 162, wie 
sich denn die spatere Thcologie und Philosophie, vollends seit- 
dem sie von den Neuplatonikern beherrscht wurde, immer mit 
ganz besondrer Vorliebe auf die Damonologie des alteren Volks- 
glaubens eingelassen hat. Dieser selbst aber kannte solche Ein- 
theilungen und Abgrenzungen nattirlich nicht, der der Griechen 
und der italischen Bevolkerung mn so weniger, da eine ahnliche 
Verehrung der Gestirne, wie sie im Oriente gewohnlich war und 
sich spater von dort auch fiber den Occident verbreitet hat, bei- 
den fremd war. Wohl aber kannte der italische Genienglaube 
nicht bios Genien der Menschen, der irdischen Verhaltnisse, der 
Verstorbenen, sondern auch Genien der Cotter, ein sehr 
eigenthiimlicher Glaube, welcher eben deshalb nicht leicht zu er- 
klaren ist. So heifst es in einer merkwfirdigen Inschrift aus 
Furfo im Lande der Vesliner bei Mommsen I. N. n. 6011, 
Orellfn. 2488, der Stiftungsurkunde eines Tempels des Iupiter 
Liber v. J. 58 v. Chr.: Sei quei ad hoc templum rem deivinam 
fecerit Iovi Libero aut Iovis Genio, pelleis coria fanei sun to, 
und in den Urkunden der Arvalischen Briider t. 32 und 43 wird 
auf dieselbe Weise neben der Hauptgottin des Haines, der Dea 
Dia, eine Iuno Deae Diae genannt, wie bei Or. n. 1882 eine 
luno der Isis Victrix. Eben dahin gehort der Genius Iunonis 
Sospitae bei Martian Cap. 1, 54, ein Genius Priapi bei Petron. 
29 ein Genius Famae bei Martial VII, 12, 10, ein Genius Fo- 
rinarum, welche Gottinnen zu Rom verehrt wurden, bei Or. 
n. 49. 1712, ein Genius Somni bei Or. n. 1681: neben wel- 
chen Stellen und Insc.hriften des eigentlich romischen Sprach- 
gebrauchs viele ahnliche aus verschiedenen Gegenden des Rei¬ 
ches beigebracht werden konnen: Or. n. 1731 Genio Ascle- 
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pii aus der Gegend von Lecco am Comer See, lb. n. 1351. 
1352 Genio Martis aus Rheinbaiern, Henzen n. 58(36 Genio 
Mercurii Alauni aus Mannheim, Creuzer D. Scbr. II, 2, 361 IT. 
Genio Apollinis aus dem badischen Unterrheinkreise, Seidl 
Dolichenuscult S. 69 n. 43 Genium I. 0. M. D. d. h. lovis 0. M. 
Dolicheni aus Niederostreich. Also eine eben so weil verbreitete 
und ausdauernde als in ihrer Wurzel gewifs italisehe und altro- 
mische Vorstellung, deren Grund und Absicht auf verschiedene 
Weise erklart worden ist. Einige, wie Creuzer a. a. 0. haben 
sich diese Genien der Gotter als deren Ausfiiisse und Epipha- 
nieen gedacht, oder mythologisch aufgefafst als zeugungsfahige 
Sohne, Boten und Diener der Gutter, deren Namen sie fiihren, 
Andre, wie Schomann und Ukert »), als untergeordnete und die- 
nende Gehiilfen, wie die da/^oveg nqnno'koL im Cultus derGrie- 
clien: gegen welche Erklarungen vorzuglich dieses spricht, dafs 
bei jedem Gottesdienste immer nur ein Genius genannt wird, 
nicht mehrere, selbst dann nicht, wenn die angebetete Gottheit 
selbst im Plural benannt ist z. B. Genius Forinarum. Es scheint 
mir deshalb richtiger diese Genien den geniis locorum unterzu- 
ordnen, so dafs sie fur die Reprasentanten der in einem be- 
stimmten brtlichen Cultus verehrten Gottheit zu halten wiiren, 
welche gleichsam fiir und anstatt dieser Gottheit die Opfer, Ge- 
bete, Geliibde der Frommen in Empfang nehmen: also fur das 
localisirte numen dieser Gottheit, wie sich denn in der That 
in der Praxis des romischen Gottesdienstes die Begriffe numen 
und genius sehr nahe standen, vgl. Or. n. 1770 aus Rom: Nu- 
mini Fortis Fortune, lb. n. 2192 Sacerdos Publ. Numinis Cap 
[uani], Henzen n. 5758», die Inschrift eines Quellenhauses: 
Numini Aquae Alexandrianae, bei Fabr. p. 77, 87 sogar ein 
Genius Numinis Fontis. Womit ubrigens nicht in Abrede ge- 
stellUwerden soli dafs hin und wieder diese Genien wirklich in 
eine genealogische Verbindung mit den Gottern, welche sie zu 
vertreten batten, gebracht, oder auch mythologisch fiir deren 
Diener und Gehiilfen angesehen worden sind, vgl. den schon ein- 
mal angefiihrten Ausspruch des Aufustius bei Paul. p. 94 Ge¬ 
nius est deorum filius et parens hominum. Namentlich scheint 
die Theologie der Etrusker in dieser Hinsicht sehr vveitgegangen 
zu sein, da z. B. das wunderbare Kind Tages, ein Kind an Jah- 

1) Ukert iiber Damonen, Heroen und Genien in den Abb. d. Philol 
Histor. Cl. der Ii. Sachs. Gesellsch. d. W. 1, 137—219, Schomann de Dis 
Manibus, Laribus et Geniis, Opusc. acad. I, p. 350—380. 
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ren, grau vor Weisheit, welches bei Tarquinii im frischgepflugten 
Felde auftauchte und den Lucumonen Etruriens die Grundziige 
der Haruspicin offenbarte, Genii filius und nepos Iovis ge- 
nannt wird, s. Fest. p. 359, Cic. de. Divin. II, 23, 50 u. A. Eben 
dahin gehort wolil aucli die etruskische Lehre von den Penaten, 
uber welche Arnobius III, 40 aus verschiedenen Schriftstellern 
allerlei Unklares zusammengetragen hat. Es werden nehmlich 
hier zuerst nach Nigidius vier Klassen der Penaten unterschie- 
den, Penaten des Jupiter oder des Himmels, Penaten des Neptun 
oder der Gewasser, Penaten der Unterwelt und viertens die ge- 
wohnlicben Penaten unter den Menschen auf der Erde, und da- 
rauf aus einern andern Scbriftsteller als Penaten des Himmels, 
wie es scbeint, namhaft gemacht: Fortuna, Ceres oder der Ge¬ 
nius Iovialis und der mannliche Pales, ein Diener und gleich- 
sam der landlicbe Statthalter des Jupiter, wie von ihm hinzu- 
gesetzt wird: wenn icb anders diese nachliissig excerpirten 
Bruchstiicke einer dunlden Lehre richtig verstanden babe !). 

Das Walten und Wirken der Genien wurde natiirlich noch 
geisterhafter gedacht als das der Glitter, daher sicli die Vorstel- 
lung hier auch weit liinger gegen die Bilder in menschlicher 
Gestalt gestriiubt hat. Immer ist das Bild der Schlange im Yolke 
das gewohnliche fur die Genien geblieben, selbst in Rom und 
nachdem die officielle Darstellung z. B. des Genius Populi Ro¬ 
mani die menscbliche geworden war. Was das Geschlecht be- 
trilft, so ist der BegrilT des Genius zwar mannlich, doch liefs 
man es in gewissen Fallen dennoch dahingestellt sein (S. 56, 1), 
wahrend sonst die Frauen anstatt der Genien ihre Iunones hat- 
ten 1 2) und in solchen Hausern, wo Mann und Frau in bliihen- 
der Ehe lebten, zwei Genien angenommen wurden, die sich hin 
und wieder durch die Erscheinung von zwei Schlangen, einer 
mannlichen und einer weiblichen, am Ehebette offenbarten^, Und 
so pflegte auch den Ortsgenien entsprecbend eine weibliche 
Fortuna oder Tutela loci verehrt zu werden, obwohl der Ge¬ 
nius schlechthin auch hier das Gewohnlichere war. Endlich 

1) Nigidius — disciplinas Etruscas sequens genera esse Penatium 
qualuor (prodidit) et esse Iovis ex his alios, alios Neptuni, Inferorum ter- 
tios, mortalium hominum quartos, inexplicabile neseio quid dicens. Cae- 
sius et ipse'eas sequens Fortunam arbitratur et Cerercm Geniurn Iovialem 
ac Palem etc. Vgl. oben S. 71 und 0. Miiller Etrusker 2, 88 ff. 

2) Plin. H. N. II, 7 maior caelitum populus etiam quam hominum —, 
cum singuli quoque ex semetipsis totidem deos faciant, Iunones Genios- 
que adaptando sibi. 
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liefs man auch bier gewisse ethische Unterschiede gelten, indern 
man lichte und dunkle, freundliche und feindliche, gute und Lose 
Genien annahm, wobei es freilich schwer ist den griecbischen 
Glauben der spateren Zeit von dem alteren italischen und grie- 
chischen zu unterscheiden. Da indessen nacli italischem Volks- 
glauben selbst unter den Gottern auf ahnliche Weise unterschie- 
den wurde (S. 47), so mag es bei den Genien noch viel mehr 
derFall gewesen sein, vollends bei den Etruskern, derenDamono- 
logie jiberhaupt sehr weit ausgebildet war und deren Genntth 
ohnehin zum Schrecklichen und zur Selbstpeinigung neigte; 
wenigstens sind die Bildcr und Gemalde ibrer Graber sebr reich 
an allerlei Scbreckgestalten der Geisterwelt. Docb darf man 
fiir gewifs balten, dafs der gewohnliche Glaube an den genius 
natalis fiir jeden Menschen nur einen solchen zuliefs, welcher in¬ 
dessen je nach der individuellen Begabung, dem sittlichen Ver- 
halten und dem Geschick oder Ungescbick des seiner Hut be- 
fohlenen Menschen selbst machtiger oder ohnmachtiger, reiner 
Oder weniger rein, geschickt oder ungeschickt gait, wie dieses 
spater weiter ausgefuhrt werden wird. Hier sei nur auf den 
Excurs liber die Genienlehre bei Ammian. Marc. XXI, 14 verwie- 
sen, wo die eigne sittliche Anstrengung des Individuums aus- 
driicklich vorbehalten und dem Tuchtigen die unsicbtbare Hiilfe 
seines Genius versprochen wird, wie Scipio d. A., Marius und 
Octavian nur im Vertrauen auf ihren Genius und von demselben 
unterstutzt so Aufserordentliches hatten leisten konnen. Dage- 
gen soli der Glaube an zwei Genien fiir jeden Menschen unter 
den griecbischen Philosophen zuerst von dem Megariker Eukli- 
des ausgesprochen und nach diesem von dem romischen Dich- 
ter Luciiius weiter ausgefuhrt sein, Censorin d. d. n. 3, eine 
dualistische Lebensansicht welche hin und wieder zwar nachge- 
sprochen wird aber auf den berrschenden Glauben niemals 
Einflufs gewonnen hat. 

3. Die Semonm und Indigeten. 

Heroen in dem Sinne der griecbischen Heldendichtung hat 
Italien allerdings nie gehabt; es fehlte eben die wesentliche Be- 
dingung einer solchen, das nationale Epos. Wenn die griecbi- 

1) Serv. V. A. VI, 743 cum nasdmur duos Genios sortimur. Gnus 
est qui horiatur ad bona, alter qui depravat ad mala: quibus assistentibus 
post mortem asserimur in meliorem vilam aut condemnamur in deteriorern. 



78 erster abschmtt. 

sclien Schriftsteller das romische Wort lar durch fjgcog iiberse- 
tzen1), so ist dieses Wort dabei nur in seinem spateren Sinne 
zu verstehen, wo es jeden verklarten Geist eines Verstorbenen 
bezeicbnele und beinabe gleichbedeutend mit dalf-iiov war. Wohl 
aber ist eine gewisse Anlage zum Heroenglauben im Sinne der 
alteren griechischen Sage auch in Italien nicht zu verkennen, ich 
meine den Glauben an personificirte Scliutzgeister, welche fur 
dieUrheber der altesten nationalen Stiftungen, Verbundungen und 
Staaten, die altesten Ivonige, die altesten Anfuhrer im Kriege gal- 
ten und bei den Griechen gewohnlich als ijQcosg enojvv(.iOi, Im- 
ywQLOi, y.TLOzcu d. h. als die idealen Urheber der altesten Be- 
nennungen eines Volkes, der Bliithe seiner Landschaft und der 
Griindung seiner Stildte verebrt wurden. Nur dafs auch dieser 
Glaube in den meisten Fallen so sehr bei den ersten Anfangen 
stehen geblieben ist und so wenig die Kraft einer originalen Sa- 
genbildung bewiesen hat, sei es dafs dieselbe uberhaupt nicht 
vorhanden war oderdafs ihreEntwicklung zu friih gestort wurde, 
dafs gewohnlich auch bier die griechische Mythologie hat aus- 
helfen miissen, z. B. beim Hercules^und beim Aeneas, wo der 
Kern ein latinischer ist, aber der Name und allerleimit demsel- 
ben iibertragener Butz der griechische. In andern Fallen, wie in 
gewissen Sagen aus Braeneste, aus dero sabinischen Cures, selbst 
in der Sage von Romulus und Remus, sind die Bilder schon con- 
creter und die Gestalten so fest geworden, dafs der originale Kern 
sicli auf dieDauer behaupten konnte. Aber merkwiirdiger Weise 
und ganz im Sinne der politischen Vorbestimmung Italiens wer- 
den auch diese Heroen mit besondrer Yorliebe als Urheber der 
altesten Staaten und als Gesetzgeber geschildert, deren Verdienst, 
damit es um so glanzender hervortrete, gewohnlich auf dem Hin- 
tergrunde eines durch sie uberwundenen Lebens von armen Hir- 
ten und bosen Raubern erscheint, weit weniger als Helden natio- 
naler Kriege und Schlachten, mit denen sich die italische Sage 
niemals eingehender beschaftigt zu haben sclieint. 

Es handelt sich hier von den schwiengen Begriffen der Se- 
monen und der Indigetes, die schon den Alten mit der Zeit 

1) So iibersetzt Dionys. Hal. die lares compitales durch ijqwes kqo- 
• veinioi und Derselbe IV, 2 und Plutarch d. fort. Ro. 10 in der Geschichte 

des Servius Tullius den Ausdruck lar familiaris durch 6 xar' olxlav 
yj()(os odor jjQwg olxovQog. Vgl. die Gloss. Labb. r]Q(o(g lares, lares 
■tjQojeg XMToixi'Jiot und Cicero Fragm. Timaei 11 Reliquorum autem, quos 
Graeci cTatfiovag appellant, nostri ut opinor lares, si modo hoc recte 
conversum videvi potest. 
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selir unklar geworden vvaren, aber beidc mil einiger Sichcrheit 
als nation ale Laren oder Genien delinirt vverden konnen. 
Als solclie d. h. als Schulzgotter und ideale Vorstande einer gan- 
zen Landscbalt oder Nation batten sie von derselben sicher aucli 
gewisse Grundziige einer bestimmteren Cliaracteristik durch Ei- 
genschaflen und ortliche Verehrung angenommen und dieses mag 
die Ursache gewesen sein, weshalb man sie von der allgemeinen 
Klasse der Genien und Laren ausschied und besonders be- 
nannte. Oflenbar sind sie es welche nut den griechischen Ile- 
l'oendesalterenGlaubens nocb am meisten Verwandlscbal't haben. 

Die Semones werden als den Laren gleichartige Wesen 
scbon durch das Lied der Arvalbruder characterisirt, dessen erste 
Halite mit dem Verse beginnt: E nos Eases juvate, wahrend die 
correspondirende zweite so anliingt: Semunis alternei advoca- 
pit conctos d. h. Semones alterni advocabite cunctos '). Den 
Plural Semones kennen auch Fulgentius expos, serm. p. 561 und 
Martian. Cap. II, 156, obwohl beide bei ibrer Erklarung desWor- 
tes irrthumlich an Semis denken und deshalb die Semonen fur 
Halbgotter (Semidei, fjt.ud'Eoi) d. h. im Sinne der Griechen fur 
Heroen halten. Doch bat sicli bei Fulgentius ein wichtiges Bruch- 
sttick einer Schrilt des Varro erhalten, wo der Semo entschieden 
dem Deus entgegengesetzt wird1 2), so dafs wir auch dadurch aul 
den Begriff eines Genius oder eines Halbgottes gefuhrt werden. 
Endlich kennen wir namentlich den sabinischen Semo Sancus, 
welcher identisch war mit dem Schwurgotte Dius Fidius und dem 
romischen Hercules so nahe stand, dafs er mit ihm verwechselt 
werden konnte, s. Varro 1. 1. V, 66. Auch dieser rcimische Her¬ 
cules aber war, wie ich unten weiter ausfiihren werde, kein Gott 
im strengeren Sinne des Worts, sondern ein Genius, der schaf- 
fende und schiitzende Genius der romischen Stadtflur, welcher 
spater mit dem friihzeitig auch in Italien fur gleichartige Gestal- 
ten sehr beliebt gewordenen Namen der griechischen Heroen be- 
nannt wurde. Die rechte Wurzel des Wortes Semo ist schwer 

1) So die gewdhnliche Erklarung welche fur unrichtig zu halten 
mich die Bedenken von Bergk Ztschr. f. A. VV. 1856 n. 18 nicht bestimmen 
konnen. 

2) Sicut Varro in Mystagogicon (v. Mystagogorum) libro ait: Se¬ 
mo n eque inferius derelicto Deum pinnato (v. depmnato) orationis attol- 
lam cloquio. Einige unterschieden zwischen Halbgdttern und Heroen, z. B. 
Labeo b. Augustin C. D. II, 14, welcher Plato zu den Halbgottern rechnete, 
wie Hercules und Romulus. Semideos autem heroibus anteponit, sed utros- 
qtie inter numina collocat. 
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zu finden, doch scheint es nicht bios dem sabinischen, sondern 
auch dem latinischen Dialecte angehort zu haben, da es sich 
sonst kaum in jenem alten Liede der Arvalbruder finden wiirde. 
Am natiirlichsten wird man es mitHartung u.A. von dem Stam- 
me sero, semen, semino ableiten, von welchem aucli die Gottin 
Semonia ihren Namen hatte. Das seltnere und altertbumliche 
Wort Semo wiirde dann genau dem gewohnlicheren Genius ent- 
sprechen, da es in einem ahnlichen Verhaltnifs zu serere stande 
wie dieses zu genere. Wie alt und tiefgewurzelt auch in Italien 
die Uebertragung der Yorstellung des Siiens aufZeugung, der 
Saatgottheiten auf die Gottheiten desAnfangs, der Erzeugung, 
der Bildung und ersten Cultur uberhaupt war, das bewreist sehr 
deutlich die Verehrung des Janus Consivius, des Saturnus, der 
Ops Consivia u. dgl. m. 

Nicht weniger schwierig ist die etymologische Erklarung 
des Begrifls der Indigetes oder Indigites, wo die Alten 
mit ihrer mangelhaften Etymologie wieder fehlgreifen, aber 
durch ihre Etymologieen doch wenigstens die herrschende Vor- 
stellung ausdriicken, s. Servius zu Virg. Ge. I, 498 und Aen. XII, 
794. Nigidius Figulus, ein eben so schlechter Etymolog als Varro, 
leitete das Wort ab von egere, Indigetes seien uberhaupt alle gott- 
licheWesen, quasi nullius rei egentes 1), welche Erklarung schon 
dadurch widerlegt wird dais das Wort im gewohnlichen Sprach- 
gebrauch eine so allgemeine Bedeutung nie geliabt hat. Andre 
erklarten Indigetes proprie sunt dii ex hominibus facti, quasi 
in diis agentes, also consecrirte Sterbliche von besonderm Ver- 
dienste, wie die Helden der Vorzeit und die Divi unter den Kai- 
sern, und diese Erklarung, so wenig auch sie etymologisch halt- 
bar ist, scheint nicht allein am meisten Anklang gefunden zu ha¬ 
ben2), sondern auch das Wesen der Sache am meisten zu tref- 
fen, nur dafs diese Divi nicht wirkliche Menschen gewesen wa- 
ren, sondern schiitzende Genien des Landes und der Nation, 
welche in den Sagen der Yorzeit als Menschen erschienen. Noch 
Andre erklarten ab invocatione Indigetes dictos, quod indigeto 
est precor et invoco, wodurch diese schwierige Untersuchung mit 

1) Vgl. M. Hertz de P. Nigidii Fig. stud. p. 20. 36. Cato d. a. liatte 
eine Rede de Indigitibus gehalten, s. Fest. p. 339 Sequester, so dais also 
die Vorstellung bis dahin zieinlich feststehen mufste. 

2) Arnob. 1, 64 tyrcmnos ac reges vestros — appellatis Indigetes ac 
Divos. Vgl. Sil.Ital. X, 432 Indigetesque Dei, sponte inter numina nostra. 
Claudian de hello Gildon. 131 Moerent Indigetes et si quos Roma recepit 
aut dedit ipsa deos. 
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der gleichfalls schwierigen iiber die Bedeutung der priesterlichen 
Indigitamenta in Yerbindung gebracht und dadurch vollends er- 
schwert worden ist1). Mir scheint, um hier gleich meine Ansiclit 
iiber beide Benennungen auszuspreehen, das Wort Indigitamenta 
init index und indicare zusammenzuhangen, wie denn aucb der 
seit August als Sol Indiges verehrte Sonnengott nicht wobl et- 
was Anderes gewesen sein kann als der Spaher, der Anzeiger, 
der index, in demselben Sinne wie in Athen ein Hercules Index 
verehrt wurde, s.Cic. d. Divin. I, 25, 54. DerName der Indigetes 
dagegen scheint mir abgeleitet werden zu lniissen von indu und 
geno, zumal da aucb die Form Indigentes ini Gebrauchc 
war2). Also eingeborne Genien oder Heroen, ortliche Schutz- 
geister die an einem bestiminten Orte und im engsten Natur- 
und gescbichtlichen Zusammenhange mit diesem Orte verehrt 
wurden, die rjQtoeg eyywQioi oder Imy^qtoL der Griechen. Ge- 
wissermafsen die ansafsig gewordenen Aboriginer, denn aucb 
diese Yorstellung ist weit niehr eine mythische als eine histo- 
riscbe. 

Zu dieser Erkliirung fiihrt aucb die Analyse verscbiedner 
alter Eides- und Gebetsformeln sainmt andern Stellen, in denen 
die Indigeten bald neben den Laren bald neben den Penaten bald 
neben andern Genien und Schutzgottern des romischen Staates 
genannt werden. So spricht der Pontifex bei der Devotion des 
Decius nach Liv. VIII, 9 demselben diese Formel vor: lane, Iu- 
piter, Mars Pater, Quirinus, Bellona, Lares, Divi Nov ensiles, 
Divi Indigetes, Divi quorum est potestas nostrorum hostium- 
que, Diique Manes, vos precor etc. Desgleichen in der wichtigen, 
leider nur in griechischerUebersetzung erhaltnenVerschworungs- 
formel des Drusus bei Diodor Exc. Vat. XXXVII, 4, wo es mit 
einigen notbwendigen Aenderungen so heifst: o/uvv/ul tov Jia 
tov KcvjcexmXlov y,al vrjv 'Earlav rrjg \Pajurjg zal tov xia- 
tq(T)ov avzrjg ^lAqrjV v,ai tov ytvaQyrjV 3Ewakiov3) v.ai xrjv 

1) Klausen Aeneas und die Penaten S. 907 ff. 
2) Vgl. die verstiimmelte Inscbrift voin Forum in Pompeii, die zu 

einem Bilde des Aeneas gehorte, bei Mommsen I. N. n. 2188 Aeneas Ve¬ 
neris et Anchisae filius — [cum, nimbo exort\o non con[paruisset dictus] 
est In digens [et in dcorurn] numero relatus. Placidus Gloss, p. 474 ed. 
Mai Indiges dicilur interdum hemilheus — ab indigendo divinitate, qui 
cum homines f uevint, indiguerint tamen divinis. Dicunt etiam quidam 
Indigentes deos naturales et caelestes a contrario, quod nullis in- 
digeant. 

3) So ist zu lesen fiir das gewbhnlicbe t'ov ytrciQ/qv II),tov v.. r. 
iVinyt'rtv. 

Preller, Ri>m. Mythol. (5 
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eveqysTLV Cokor xe v.cd (pvzcov Frjv, ex i Je xovg xx’iGxag 
yeyevrj/itEvovs xrjg^Pioitrjg fii&EOvg y.ccl xovg ovvav- 
£ij oavzag zrjv rjy e f.iovlav avxfjg rjQtoctg, auf Lateinisch 
etwa: per love in 0. M., Vestam, Martem Patrem, Quirinum ge- 
nitorem, Terrain Matrem, Deos Patrios, Deos Indigetes, wo jene 
Dii Patrii entweder die Lares publici oder die Penaten von Rom 
sind, die Indigetes aber (icli wiifste nicht welche Goiter sonst 
verstanden werden konnten) deutlich neben ihnen als Schutzgei- 
ster des Staates bezeichnet werden. Dazu kommen die Stellen 
der Dichter bei der Anwendung iihnlicher Formeln, voran Virgil. 
Georg. I, 498 Dii patrii indigetes1) et Romule Vestaque Mater, 
ferner Ovid. Met. XV, 861 Di, precor, Aeneae comites, qui- 
bus ensis et ignis cesserunt (die troischen Penaten), Dique 
Indigetes genitorque Quirine Urbis (d. i. Romulus) et invicti 
genitor Gradive Quirini (d. i. Mars), Vestaque Caesareos in¬ 
ter sacrata Penates. Endlich Lucan Pharsal. I, 556 Indigetes 
ilevisse deos nobisque laborem Testatos sudore Lares, und Si- 
lius Ital. Pun. IX, 294 Indigetesque Dei Faunusque satorque 
Ouirinus, und dazu die Erklarung bei Paul. p. 106 Indigetes 
dii, quorum nomina vulgari non licet2), wodurch sie gleich- 
falls fur scbiitzende Genien der Stadt und des Staates erkliirt 
werden, denn nur bei diesen wurde der Name so sorgfaltig 
geheimgebalten. Uebrigens gab es solche Indigeten nicht bios in 
Rom, sondern aucli in Priineste, s. Serv. V. A. VIII, 698 ibi 
erant pontifices et dii Indigetes, sicut etiam Romae. Der 
einzige etwas naher bekannte Cultus der Art aber ist der mit 
Beziehung auf das alte Bundeslieiligthum der Penaten von Lavi- 
nium am Numicius verehrte Pater Indiges oder Deus Indi- 
ges oder Iupiter Indiges d. h. Divus Pater Indiges, welcher 
spater allgemein fiir identisch mit dem troischen Aeneas gehalten 
und deshalb auch als Aeneas Indiges angerufen wurde. Die 
gewohnliche Erzahlung lautete, dafs Aeneas in der Schlacht mit 

1) Es war seit alter Zeit streitig ob zu interpungiren sei Bit patrii, 
indigetes oder nicht. 

2) Vgl. das Glossar. b. Barth. Advers. XXVIII, 19 Indigetes dii, 
quorum nomina non audebant proj'erre. Auch die Erklarungen 
der Gloss. Labb. Indigetes rj/uiOeoi, KovQrjrfg (fat/uores und Indige¬ 
tes KovQrjTtg oi nectl tov JJaiuvct characterisiren die Indigetes als 
schiitzende Damonen und dXe^Cy.axoi, zuinal da auch die Laren nicht selten 
mit den Kureten verglichen werden, s. Lobeck Agl. p. 1177. Bei Macrob. 
Somn. Scip. 1, 9 werden die Flesiodischen Damonen, Op. 124, durch Indi¬ 
getes Divi iibersetzt. 
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Turnus oder Mezentius plotzlich und zwar in deni Flufse Numi- 
cius verschwunden sei, worauf ihm sein Solin oder die Latiner 
dieses Heiligthum errichtet batten, wie Dionys. Hal. I, G4 aut 
griechiseh erzahlt: v.cd avro) v.ccTCcoxevagovoiv ot yIoltivoi 
m°v swijQCHpj] TO tads xoofuov/uevov- Uaroog Qeov 
Xd-ovioy *Og HoTayov Nof.ny.Lov Pei\ua ditrrei d. h. 
auf lateinisch etwa; Divi Patris Indigetis, qui Numicii aninis un- 
das tempei at. Es ist, wie ich spiiler weiter ausfuhren wcrde, 
nicht unvvahrscheinlich, dafs dieser Indiges, der Urheber der la- 
tinischen Penaten und der Penatenstadt Laviriium, ursprunglich 
kein Andrer gewesen als der FJufsgott des Numicius, als alter 
Konig dieses Thales gedacht, wie Pater Tiberinus gleichfalls fur 
(‘inen alten Konig gait und zu Rom und anderswo in demselben 
Sinne einer schopferischen und cultivirenden Macht der Yorzeit 
verehrt wurde. Erst spater wurde der Name des troischen Ae¬ 
neas auf jenen Pater Indiges ubertragen und dadurch die gauze 
Aeneassage als ein neues und auslandisches Reis auf den°alten 
Latinerstamm der Sage und des Cultus von Lavinium gepfropft. 

Eine Eigenthiimlichkeit dieser Indigeten und der latinischen 
und romischen Konige und Helden der Vorzeit uberbaupt ist es, 
dafs sie zwar menschlich leben, aber dann auf eine geisterhafte 
Weise verschwinden, nicbt wie die Homerisclien Helden sterben, 
sondern wie die der deutschen und andrer Volkssagen 1) ent- 
riickt, aber dadurch zugleich verklart underhoht werden. Der ge- 
vvbhnliche Ausdruck dafi'ir ist non comparuit oder nusquam 
apparuit, was unserm ‘ward nicht mehr gesehn7 entspricht und 
sich bei den Romern in so verschiedenen Wendungen und bei so 
vielen Veranlassungen wiederholt, dafs die zu Grunde liegende 
Anschauung eine sehr volksthumliche gewesen sein mufs. So ist 
dieses namentlich immer der Ausgang der Erzahlungen vom 
Aeneas, s. Serv. Y. A. IV, 620 nach Cato, qui tamen Aeneas in 
ipsopraelio non comparuit, und Augustin C.D.XVIII,19 nach 
Varro: Sed Aeneam quoniam — non comparuit, deum sibi 
fecerunt Latini, vgl. Paul. p. 106 Indiges. — Hoc nomine Ae¬ 
neas ab Ascanio appellatus est, quum pugnans cum Mezentio 
nusquam apparuisset, und Schol. Veron. Aen. I, 259 Ae¬ 
neas uxore et regno potitus Latino mortuo Etruscos certamine 
premens in contlictu bellico [petitus niisquam ap]paruit et 
Numici fluminis gurgite haustus putatur2 *). Daher Arnobius I, 

1) J. Grimm D. M. 903 ff. 
2) Vgl. noch die Inschrift aus Pompeii oben S. 81 und Dionys. 1, 04 

G* 
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36 parodirend sagt: Indigetes illi qui flumen repunt et in al- 
veis Numici cum ranis et pisciculis degunt, so ganz und gar 
wurde dieser Aeneas Indiges als numen des Flufses Numicus oder 
Numicius, also als Flufsgott gedacht, gerade so vvie Ilea Silvia, 
die Mutter der romischen Zwillinge, nach deren Geburt in den 
Anio oder den Tiber sturzt und hier vom Pater Tiberinus zu sei¬ 
ner Gemablin d. h. zur Flufsgottin erhoht wird. Aber auch der 
Konig Lalinus, vermuthlich auch ein Indiges und deni Aeneas 
nahe verwandt, nur dafs sein Heiligthum auf der Burg zu Lavi- 
nium, das des Aeneas an jenem Flusse gezeigt wurde, verschwin- 
det aid' gleiclie Weise, Fest. p. 194 Latinus rex, qui proelio quod 
ei fuit adversus Mezentium, Caeritum regem, nusquam appa- 
ruerit iudicatusque sit Iupiter factus Latiaris, welches nach 
Analogie jener Erzahlungen vom Aeneas hochst wahrscheinlich 
zu erklaren ist durch Uivus Pater Latiaris d. i. der verklarte 
Konig, Held und Vater seiner Nation, zumal da auch der sabini- 
sche Hercules d. i. Semo Sancus auf ahnliche Weise als erster 
Konig und verklarter Gott seines Volkes gedacht und zu Reate als 
Pater Reatinus verehrt wurde* 1), vgl. noch Scliol. Bobiens. 
Cic. pr. Plane. IX, 23 post obitum Latini regis et Aeneae, quod 
ii nusquam comparuerunt. Ferner verschwindet auch Ro¬ 
mulus auf dieselbe Weise, woraus spider seine Himmelfahrt ge- 
dichtet wurde, s. Prohus V. Georg. Ill, 25 Proculus lulius per- 
suasit populo, cum Romulus non compareret und Ael. Lamprid. 
Commod. 2 Indutus autem toga est Nonarum Iuliarum die, quo 
in terris Romulus non apparuit 2), auch der Albanische Ko- 
nig Aventinus, derselbe nach welchem der Berg in Rom seinen 
Namen bekam, s. Augustin C. D. XVIII, 21 Alii noluerunt emu 
in proelio scribere occisum, sed non comparuisse dixerunt, 

to ctf Aivtiov Gio/uci if>cn’SQov ovdctfii] ytro^itvov oi /atv tig 
d-tovg [AtTCivaGTrjvcu t'iy.agov ol cT Hr zip 7zoza/acp — dicap&ctQrjrut. 
Zonar. Ann. VII, 1 K^avtjg d'i 6 Alvtiag ysvofitvog, ovzt yciQ 
£tov d)(pxh] hi ovrt /ui]v Ttdvtwg, log &tog tikqk Aaxivoig 

1) Augustin G. D. XVIII, 19 Sabini ctiam regem suumprimum San- 
gum — retulerunt in deos. Vgl. Or. n. 1858. 

2) Liv. 1, 16 subito coorta tempestas cum magno fragore tonitri- 
busque tam denso regem operuit nimbo, ut conspectum eius contioni abs- 
tulerit nec deinde in terris Romulus fuit. Eben so heifst es in der 
Chronik des Hieronymus: Romulus apud paludem Caprae nusquam 
comparuit et suadente lulio Proculo Quirini nomine apud suos conse- 
cralus est, und bei deni Chronographen vom J. 354 subito nusquam 
comparuit, s. Mommsen in den Philol. Histor. Abh. der K. Slicks. G. d. 
W. 1 S. 645 und 691. 
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auch Acca Larentia, die romische Flurgottin, welche bald als die 
Frau des Hirten Faustulus und Pflegemutter des Romulus, bald 
als liebe Bulile des romischen Hercules gedacht wird und an ei- 
nem angeblichen Grabe von ihr im Velabrum verehrt wurde1), 
desgleichen Saturnus, welcher gleichfalls gewohnlich als alter Ko- 
nig gedacht wurde, s. Macrob. Sat. I, 7, 24 cum inter haec su- 
bito Saturnus non comparuisset, excogitavit Ianus bonorum eius 
auginenta. Ja derselbe Glaube und derselbe Ausdruck wiederholt 
sich auch von einem Flufsgott in Campanien2) und in verschie- 
denen andern Wendungen 3), so dafs wir ihin jedenfalls eine 
weite Ausdehnung und allgemeine volksthumliche Geltung in Ita- 
lien zuschreiben konnen: was dann wieder wohl auf einen leb- 
haften Zug zum Mahrchen hindeutet, dem wir nocli oft begegnen 
werden, aber keineswegs auf eine Anlage zur Heldensage und zur 
epischen Dichtung. 

So ist auch die genealogische Familiendichtung, welche sich 
hei einer mythologischen Grundanschauung in den alteren Ue- 
berlieferungen der Volker und Staaten sonst so lebhaft geltend 
macht und in Griechenland bis auf dieZeit des Plato undAlcibiades 
fortwucherte, ja das alte lacedamonische Konigthum bis zu seinen 
letzten Sprossen begleitet hat, in Rom und Italien niemals fiber 
die erstenAnfange hinausgekommen. Romulus ist zwar der Sohn 
eines Gottes, aber selbst ohne Kinder; Numa empfangt seine 
Weihe durch die Auspicien, seine Offenbarungen von derEgeria; 
Servius Tullius ist der Sohn eines Hauslaren und Liebling der 
Fortuna. Die Fabier leiteten ihr Geschlecht zwar vom Hercules 
ab und so mogen auch andre Geschlechter auf die einheimischen 

1) Plutarch Qu. Ro. 35 liyarm <Je ciutt/v erdol-ov oiiaav qdq xcti 
#£o(£tkij vou itoyiavrjV cufccvij y av t a x) a i n a q\ tovto r tov ronov 
£v (fi xat Tr\v TiQOTaQav txaCvrjv AaqainCav xalaScu. Von dem Hirten 
Faustulus, welcher gleichfalls ein iirtlicher Damon ist, zeigte man ein Grab 
auf dem Comitiuin, Fest. p. 177 Niger lapis. 

2) Sueton d. clar. rhet. 4 Hie Epidiits ortum se ab Epidio Nursmo 
praedicabat, quern ferunt olim praecipitatum in fontem Jlurninis Sami 
paulo post cum cornibus exstitisse ac statirn non comparuisse in nu- 
meroque deorum habitum. Vgl. Serv. Aen. Ill, 108 vom Scamander: victor 
in Xantho jlumine lapsus non comparuit. 

3) Aueh die Sibylle von Cumii verschwindet so, Gell. N. A. 1, 19 
postea nusquam loci visarn constitit, desgleichen die Dioskuren in der 
Schlacht bei Sagra, Justin XX, 3, 4 nec ultra apparuerunt quatn pugna- 
tum est. Vgl. auch Cicero de Divio. I, 28, 58 von einein Traume seines 
Bruders, wo dieser ihn zu Pferde in einem Flusse verschwinden, (nusquam 
apparuisse) und dann wieder ouftauchen sail. 
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Genien uud Damonen zuriickgegangen sein, aber eine weitere 
Ausbildung und Ausbeutung soldier Sagenkeime durdi Tradi¬ 
tion und Dichlung 1st aueh bier schwerlidi anzunehmen, da 
liadinials die griechischen Genealogieen so giinzlidi vorherrschen. 
1st spider von Romulus und Remus gesagt und gesungen wor- 
den, deni Wunder ihrer Geburt, ihrer Schonheit und ihrer aus- 
serordentlicben Begabung, wie der alte Annalist Fabius Pictor 
sidi nach einer Andeutung des Dionys v. Halicarnafs auf solche 
Lieder wirklich berufen hatte 1), so diirfen wir dabei kaum etwas 
Anderes voraussetzen als die Lieder der Salier, welche nadi Al- 
lem was wir von ihnen und von anderen derartigen Gesangen 
vvissen im hochsten Grade einfach und weit mehr im Sinne 
einer Liturgie als in deni eines Epos abgefafst waren. End so 
werden auch jene oft besprodienen Lieder, welche von den Ro- 
mern in alter Zeit beim Mahle zuni Lobe ihrer Vorfahren gesun¬ 
gen wurden2), weit mehr ethischen als epischen Inhalts gewesen 
sein d. h. mehr die biirgerhchen und kriegerischen Tugenden 
der einzelnen Glieder eines alten Geschlechts als die Wunder 
seiner Abstamniung und den Glanz seiner Helden in einer my- 
thischen Vorzeit hervorgehoben haben, welche letztere in Er- 
mangelung einer lebhaften Einbildungskraft uberall gar nicht 
oder doch nur in sehr durftigen Ziigen vorhanden war. Weiter- 
hin tritt der alte volksthumliche Glaube an die ubernaturliche 
Abkunft aufserordentlicher Manner und die zeugende Kraft des 
Genius noch einmal auf iiberraschende Weise in den Erzahlun- 
gen von der Herkunft des altera Scipio zu Tage. Dann aber 
komnit die Zeit wo die griechische Bildung, unterstutzt von dem 
adligen Hochmuth und der politischen Berechnung der vorneh- 
men Geschlechter, sich ganz und gar auch dieses Zweiges der 

1) Dionys H. I, 79 oiovg civ rig cigccoGsie tovg lx fiaGcXeCov re cpvv- 
xag ylvovg xctl uno dcafxovwv GnoQug yevia&ca vo/xiCo/j-^vovg, cog Iv 
to eg 7t«.T qco eg v fxvo eg vtt_o ‘Pcofiaccov fi i xctl vvv ci (f st a i. Plut. 
Num. 5 xul PbD/AvXov /uev ovtoc nalSa &eriov v fivov cf v cfr)fxuig xctl 
TQOipriv Tivct dcti(j.6vtov civxov xcu GcoTriQiav ancGTov ext vi]JiCov Xi- 
yovaiv■ Wcbei zu bedenken ist, dafs cideiv und v/uvelv bei den iiber- 
schwenglichen Griecheu auch von dem Lobe in gebundner Rede ge¬ 
sagt wird. 

2) Cicero Tusc. IV, 2 gravissimus auctor in Originibus dixit Cato, 
morem apud maiores kune epularum fuisse, ut deinceps qui aceubarent 
canerent ad tibiarn clarorum virorum laudes atque virtutes. Vgl. Cic.Brut. 
18, 19 und Non. Marc. p. 76 Varro de vita pop. R. lib. II: in conviviis 
pueri modesti ut cantarent carmina antiqua, in quibus laudes erant maio- 
rum, et assa voce et cum tibicine. 
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romischen Ueberlieferung bemachtigt halte. Audi die gangba- 
ren Erzahlungen vom Stamm der Julier, der sich von Venus und 
Aeneas bis zu den Albanischen Konigen und daraut wieder von 
Mars und Romulus bis zum Casar und Augustus in einer muh-* 
sam versdilungenen Ivette auslandischer und einheimischer Ue- 
berlieferungen zusammengeliigt hatte 1), sind ganz in diesem 
Geiste erdacht, vollends die Sagen der iibrigen sogcnannten tro- 
janischen Geschlechter, uber welche Varro ein eignes Buch ge- 
schrieben hatte. Die vielen Griechen, die als Hausfreunde, Haus- 
lehrer, Haussklaven, oder als Rhetoren und Grammatiker in 
Rom lebten, batten bald die Genugthuung der vornehmen Ro- 
merwelt ihre Huldigung nun aucli in dieser Form darbringen zu 
kbnnen; daliingegen diese vornehmen Romer selbst, ob sie gleich 
den mythologischen Pomp und Staat einer solchen Verherrli- 
chung nicht ungerne sahen, doch wobl eigentlich in der Sache 
sich immer sehr kiihl und ironisch verhielten. So neckte Octa- 
vian den Antonius, der sidi sehr mit seiner Abkunft vom Her¬ 
cules brustete, Casar wiirde ihn gevvifs adoptirt haben, wenn er 
es als Aeneade hatte wagen diirfen einen Herakliden in sein Ge- 
schlecht aufzunehmen 2). Und als die Julier nicht mehr regier- 
ten, sondern die Flavier, bedachte man sich nicht langer selbst 
die vielverherrlichten Geschichten von Troja und dem troischen 
Aeneas zu den Fabeln zu werfen3). 

4. Dienende Gottheiten. 

Neben den Hauptgottern vverden nocli gewisse dienende 
Gotter genannt, welche mit jenen gewohnlich eine Gruppe aus- 
machen und insolern einen gevvifs gottesdienstlichen Collectivbe- 
griff bilden. Nach Paulus p. 19 hiefsen sie anculi und anculae, 
ein Wort welches mit ancilla, anculare und ancus zusammen- 
hiingt, welches letztere in der Zusammensetzung cupencus bei 
den Sabinern einen Priester des Hercules bedeutete, s. Serv. V. 

1) S. Casars Leiehenrede zur Elire seiner Tante bei Sueton 6 und 
Virgil Aen. VI, 756 IF. 

2) Appian de bell. civ. Ill, 16. Derselbe hebt es II, 151 in einer Paral- 
lele Alexanders d. Gr. und Casars hervor, dafs beide grofsen Manner vom 
Stamme des Zeus waren, 6 uiv Alaxidr\<; re y.av 'HqaxXtCdr]g, 6 d'e an6 
'AyyiGov re xcd l4(f Qod'irtjg. 

3) Tacit. Ann. XII, 58 Romanum, Troia demissum et luliae stirpis 
auctorem Aeneam aliaque hand procul fabulis vetera. 



88 EI1STER ABSCHNITT. 

A.XII,534. Nach Andern hiefsen sie famuli, wie z.B. bei Virgil 
Aen. V, 95 Aeneas, nachdem er am Grabe seines Vaters geopfert 
hat und darauf eine Schlange erscbeint um dieses Opfer zu ver- 
zehren, unsicher ist geniumve loci famulumve parentis esse pu- 
tet, zu welcher Stelle Servius (vgl. zu Aen. VII, 84. 761) be- 
merkt, in gleichem Sinne konne Virbius fur einen Diener der 
Diana, Adonis fur den der Venus, Erichthonius fur den der Mi¬ 
nerva gelten. Audi gebraucht Horaz A. P. 239 das Wort famu¬ 
lus vom Silen in seinem Verhaltnisse zum Bacchus, Ovid. Met. 
VIII, 272 von dem kalydonischen Eber als einem heiligen Thiere 
der Diana; endlich kennen auch die Urkunden der Arvalischen 
Bruder denselben Cultusbegriff und zwar in einer interessanten 
Zusammenstellung mit entsprechenden weiblicheu Gottbeiten, 
indem sie neben den hoheren Cultusgottern des Hains der Dea 
Dia wiederholt Virgines Divae und Famuli Divi nennen, s. 
tab. 32 und 43. Jene „gotllichen Jungfrauen“ waren hochst vvabr- 
scbeinlich Nymphen, entweder Baum- oder Quellnymphen, denn 
von beiden wird das Wort auch sonst gebraucht, wie es denn 
nach der zu Grunde liegenden Vorstellung offenbar den griechi- 
sclien Nymphen entspricht. So lieifst es bei Fest. p. 261 Quer- 
(juetulanae Virae putantur significari nymphae praesidentes 
querqueto virescenti, quod genus silvae indicant fuisse intra por- 
tam quae ab eo dicta sit Querquetularia. Sed feminas antiqui, quas 
scias dicimus, viras appellabant, unde adhuc permanent virgines 
et viragines, wobei zu bemerken ist dafs der Ausdruck mulieres 
sciae auch sonst in der Bedeutung von weisen Frauen, sagae (a 
sagiendo) vorkommt1)- Diese also hiefsen in alter Sprache 
Virae oder Vires, denn auch diese Form kommt vor; und zwar 
wurden sie vorziiglich als Baumnymphen gedacht, wie denn 
auch das Wort virere und viridis offenbar damit zusammen- 
hangt. Zugleich aber wurde auch das Wort virgines und viragi¬ 
nes in seiner urspriinglichen Bedeutung solcher herbjungfrauli- 
cher Elemental- und Baumgeister davon abgeleitet, wie andrer- 
seits die Namen Sagae, Sciae, auch Fatuae und Fata das iiber- 
natiirliche Wissen und Weissagen dieser Frauen und Jungfrauen 

1) Petron. 13 Rogo vox, oportet credatis, sunt mulieres plus 
sciae, sunt nocturnae et quod sursum est deorsum faciunt. Vgl. die intpp. 
und Maneker zu Hygin f. 92 p. 149. Vira ist eigentlich Mann in. Vgl. 
die slavischen Wilen. Ueber die Form Vires s. unten bei der Diana 
und Virbius, dessen Name vermuthlieh auch mit diesem Worte zusam- 
menhiingt. 



DIEINENDE GOTTHEITE.V. 89 

ausdriicken, welche in den Mythologieen aller Volker so ziendich 
dieselben sind. Wassernymphen werden dagegen hoi Paul. p. 63 
Camelis Virginibus supplicare nupturae solitae erant vorauszu- 
setzen sein, obgleich dieselben sonst mil deni eigentlich itali- 
schen Worte Lymphae gcnannt werden. Was die neben ihnen 
verehrten „goltlichen Diener“ oder „gottlichen Gesellen“ betrifll, 
denn das oskische famel und das lateinische famulus, wovon fa- 
niilia, druckte ursprfinglich mehr das Verhaltnifs der Gesellung 
als das der Bedienung aus, so ware nach jenen Andeutungen 
zunachst an Cultusgenien zu denken, in dem Sinne der genii 
deorum, namentlich wenn nur von einem famulus, nicht von 
mehreren die Rede ist. 1st aber dieses der Fall, wie in den Ar- 
valinschriften, da ist liocbst wabrscheinlich, schon der entspre- 
chenden Jungfrauen wegen, an Faune oder Silvane zu denken, 
welche als mannliche Wald- und Naturgeister jenen Viren und 
Viragines zunachst standen. Ueberhaupt aber scbeint diese 
Collectivverehrung der Gotter, so dafs in einer bestimmten Cul- 
tusgruppe den ortlichen oder naturlichen Beziehungen derselben 
gemafs dem Hauptgotte andre Gottheiten in verwandter aber un- 
tergeordneter Bedeutung binzugefiigt wurden, wie in Griechen- 
land '), so auch in dem alten Italien etwas Gewobnliches gewe- 
sen zu sein, namentlich im landlichen und Naturculte. So kom- 
men neben der marsischen Angitia in Inschriften der Gegend 
mehrere Angitiae im Plural vor und neben der romischen Furina 
gleichfalls mehrere Furinae. Ferner gab es eine Carmenta und 
mehrere Carmentes und jenseits des Tiber einen Cult der Divae 
Corniscae, welche fur Schutzgottinnen der Ivriihen, die unter der 
Obhut der Juno standen, erklart wurden. Auch gehort dahin die 
Verehrung der Egeria in der gleichartigen Umgebung der Came- 
nen und die des umbrischen Flufsgottes Clitumnus als eines 
Divus Pater der Gegend in der Umgebung von kleineren Quell- 
gottern, welche neben seinem Tempel in kleineren Capellen ver- 
ehrt wurden, s. Plin. Ep. VIII, 8. Auch scheinen mir auf gleiche 
Weise die sabinischen Novensiles oder Novensides erklart 
werden zu miissen, obgleich schon die Alten fiber diesen Namen 
sehr im Unklaren waren, s. Arnob. Ill, 38. Nach Livius VIII, 
9 (S. 81) wurden sie in alten Formeln neben den Laren und In- 
digeten angerufen, daher man sie in der Voraussetzung dafs 
diese letzteren einheimische, eingeborne Gotter oder Damonen 
seien in spaterer Zeit ffir auslandische und neu eingeffihrte Got- 

1) Vgl. iiber die daikons nQonokoL Lobeck Aglaopb. p. 1234sq. 
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ter erkliirte '). Indessen erklart Varro sie sehr bestimmt fur sa- 
binische Gotter2), ja wir wissen aus einer Inschrift vom Fuci- 
nersee, dafs sie auch in dieser Gegend, also im Gebiete der Mar- 
ser, und aus einer andern aus Pisaurum, dafs sie auch in Um- 
brien verebrt wurden3 4). Die Sabiner, von denen Varro spricht, 
sind also die des T. Tatius, welche diesen Gottesdienst wie 
viele andre mit nach Rom gebracht batten, daber sie fortan wie 
der sabinische Quirinus neben dem romischen Mars, so diese 
Gottheiten neben den romischen Indigeten angerufen wurden. 
Als das Gebiet aber im Lande der Sabiner, woher sie stammten, 
wird Trebia genannt, welches hochst wahrscheinlich mit Trebula 
Mutuesca identisch ist, einem alten Centralorte sabinischer Got- 
tesdienste, wo auch der sabinische Mars und die sabinische Fe- 
ronia seit alter Zeit verehrt wurden i). Unter den verscbiedenen 
Erklarungen des Namens wird aber die von novem die beste 
sein, an welche auch Varro, Piso und Aelius Stilo dachten, wel- 
cher das Wort vermuthlich auch in dem Saliarischen Liede ge- 
funden hatte. Einige erklarten sie fur neun mannliche Gottheiten, 
Andre fiir Musen, also fur Quellnymphen, welche den romischen 
Camenen gleichen mochten. Jedenfalls war auch dieser Cultus 
ursprunglich ein bei der alten italischen Bevolkerung verbreit.e- 
ter CollectivbegrilF d. h. der Ausdruck einer Gottergruppe, welche 
namentlich den Sabinern theuer war und durch sie auch in das 
romische Gottersystem eingeburgert wurde. Die spatere Zeit 

1) So namentlich Cincius b. Arnob. 1. c. nam solere Romanos religio- 
nes urbium superatarum partim privatim per J'amilias spargere partim 
publice consecrare ac ne aliquis deorum multitudine aut ignorantia prae~ 
teriretur, brevitatis et compendii causa vno pariter nomine cunctos No- 
vensiles invocari. 

2) Varro. 1. 1. V, 74 Feronia, Minerva, Novensides a Sabinis. Die 
Vertauschung von d und 1 ist in den italischen Dialekten etwas sehr Ge- 1 
wohnliches. 

3) Mommsen Unterital. Dial. S. 339 und 342, Huschke Osk. und Sa- 
bell. Sprachdenkm. S. 254. In beiden Inschriften erscheint die Form No¬ 
vensides (NOVESEDE) als die urspriingliche. 

4) Arnob. 1. c. Nove?isiles Piso deos esse credit novem in Sabinis 
apud Trebiam constitutes. Hos Granius Musas putat. Consensum accom- 
modans Aelio novenarium numerum tradit Varro etc. Vgl. Arnob. Ill, 
44 Nov ensiles Musae sunt, Trebiani quinimmo dii sunt, und Plin. H. N. 
111,12,17 Anio in monte Trebanorum ortus, wo das jetzige Trevi gemeint 
ist. Eine Stadt Trebia b. Sueton Tib. 31, Trebiates in Umbrien b. Plin. Ill, 
14, 19. Der Name ist identisch mit Trebia und Trebula, unter welchem 
Namen zwei sabinische und eine campanische Stadt bekannt sind, s. Auf- 
recht u. Kirchhoff Umbr. Sprachdenkm. 2 S. 120. 
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hielt sich nach ihrer oberflachlichen Weise an den Klang und 
die Alterthumlichkeit des Namens, den sie bald hier bald dort 
venvendete 1). 

1) So nannte Manilius die neun Cotter, welchen Jupiter nach etruski- 
scher Theorie den Blitz uberliefs, IXovensiles, wiihrend Andre alle dii no- 
vicii d. h. die divi ex hominibus facti so genannt wissen wollten, s. Arnob. 
Ill, 38, 39. Martian Cap. 1, 46 dagegen verbindet Fons, Linnphae, Dii 
A oven sites. 



ZWEITER ABSCHNITT. 

Zur Gesehiehte des romischen Cultus. 

Je wichtiger im Zusammenhange des ganzen romischen 
Gottesdienstes der Cultus war, desto mehr mufs uns daran ge- 
legen sein, aucli fiber seine Eigenthfimlichkeiten uns im voraus 
eine Uebersicht zu verschalfen. Dieses ist aber nicht anders 
moglich als in historisclier Entwicklung, so sebr liaben sicb 
auch bier im Laufe der romischen Gesehiehte die verschiedenar- 
tigsten Formen neben einander festgesetzt, obne immer zu einem 
Ganzen zu verschmelzen. Schon fur die alteste, die nationale 
Periode werden nicht obne tieferen Grund zwei verschiedene 
religiose Gesetzgeber genannt, Faunus und Nurna '). Jener ist 
ein Ausdruck ffir die alteste Naturreligion und Naturbegeiste- 
rung, wie sie sicb fiberall auf der ersten und elementaren Stufe 
der Naturreligion vorfindet, dieser der Reprasentant des sabini- 
seben Priesterthums und des pontificalen Cerimonialgesetzes mit 
seiner heiligen Wfirde und seiner theokralischen Haltung. Eine 
dritte Periode beginnt mit den Neuerungen der Tarquinier und 
des Servius Tullius, welche den etruskischen und helleniscben 

1) Lactant. 1, 22 Seel ut Pompilius apud Romanos institutor ineala¬ 
rum religionum fuit, sic ante Pompilium Faunus in Latio, qui et Saturno 
avo nefaria sacra constituit et Picum pattern inter deos honoravit. Er 
citirt weiterhin diese Verse des Lucilius: Terriculas Lamias, Fauni quas 
Pompiliique instituere Numae. Probus Virg. Georg. 1, 10 Existimatur 
autem fuisse Faunus rex slboriginum, qui cites suos mitiorem vitain do- 
cuerit ritu ferarum viventes et primus loca certis numinibus et aedijicia 
quaedam lucosque sacraverit. Das Opfer bei den lateiniscbeu Ferien nacb 
Einigen initum ex imperato Fauni, Scbol. Bob. in Cic. pr. Planco p. 256. 
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Gottesdienst herbeizogen, von denen der letztere mit der Zeii 
immer melir Einflufs bekam. 

1. Die Periode des Faun us. 

Varro legte nach Augustin C. D. IV, 31 ein besonderes Ge- 
vvicht darauf, dafs die Romer ihre Gutter fiber 170 Jahre ohne 
Gotterbild (sine simulacro) verelirt hatten. Wenn sie dabei 
geblieben waren, meint er, wtirde auch der Gottesdienst ihrer 
Nachkommen ein reinerer geblieben sein1). Er berief sich da¬ 
bei u. a. auf die Juden und schlofs mit der Erklarung, dafs die, 
welclie den Biklerdienst eingefuhrt hatten, ibren Mitburgern die 
Furcht Gottes genommen und dafiir einen Irrthum gegeben hat¬ 
ten2). Auch Tacitus schildert deshalb den einfachen und bilder - 
losen Cultus der Germanen mit so grofser Vorliebe. Es ist die 
Sehnsucht der des Polytheismus und eines eben so wusten als 
eitlen Gepranges der Tempel, der Processionen, der Spiele fiber- 
drussigen Herzen nach einer reineren Religion, die sie auf den 
friihesten Stufen der Cultur zu linden glaubten, da es doch in 
Wahrheit eines ganz neuen Anfangs bedurfte. Denn die Natur- 
religion auf dieser Slufe ist eben auch schon Polytheismus und 
Symbolik, nur sind ihre Gotter noch Geister und ibre Tempel 
und Bilder noch die unmitlelbaren Raume und Gegenstiinde der 
Natur: bis spater mit der hoheren Bildung und den complicir- 
teren Forderungen der Civilisation auch die Idololatrie und eine 
kunstlichere Symbolik des Cultus sich geltend maclien. 

Suchen wir uns die Eigenthumlichkeiten dieser altesten Pe¬ 
riode naher zu vergegenwartigen, so konnte es verwegen erschei- 
nen bis auf eine Zeit zuruckgehen zu wollen, welche alter als der 
Konig Numa ist. Doch darf man nicht vergessen dafs diese 
Grundziige aller Naturreligion nicht bios die Anfange derselben 
sind, sondern sich auch fast fiberall neben den kunstlicheren 
Formen des Gottesdienstes erhalten, namentlich auf dem Lande 
und unter einfacherenCulturbedingungen,wahrend in denStadten 
die Tempel und die Bilder vorherrschen3). So war es in Grie- 

1) Quod si adhuc mansisset, castius dii observarentur. 
2) Qui primi simulacra deorum popidis posuerunt, eos civitatibus suis 

et metum dempsisse et errorem addidisse. ' 
3) Cicero de Leg. II, 8, 18 Constructa a patribus dclubra in urbi- 

bus habento, lucos in agris habento et larum sedes. Vgl. 10, 26 
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chenland, wo z. B. Arkadien sehr lange der einfacheren Vereh- 
rung seiner Gotter auf liohen Bergen, in schattigen Hainen, an 
den Quellen, in den Holden zugethan blieb, wahrend in den 
Stadten, auf welche es von seinen Bergen herabsah, schon lange 
der Dienst einer glanzenden Architectur und Plastik begonnen 
hatte. So war es auch in Italien, wo der Apennin wie jetzt 
so im Alterthum inimer die einfachere Sitte und das altere 
Yolksthum bewahrt hat, und auf deni Lande, selbst in den Um- 
gebungen Roms die alien Haine der Gotter, die heiligen Quellen 
und alle Naturmale eines gottlichenWirkens inimer Gegenstande 
einer lebhaften religiosen Yerehrung geblieben sind. Es kam 
binzu die naturliche Bestandigkeit aller religiosen Gewohnung, 
die Sitte der alteren Romer mehr auf dem Lande als in der Stadt 
zu leben, endlich in alterer Zeit auch die strenge Zucht des pon- 
tificalen Grundgesetzes, dessen Geist allem plastisch Bildlichen 
der Kunst und Mythologie entschieden mehr abgeneigt als zuge- 
neigt war und sich deshalb eher mit jenen elementaren Formen 
als mit den kunstlicheren des Hellenismus vertragen mochte. 

Yon derVerehrung der Gotter aufhohenBergen ist derDienst 
des Jupiter Latiaris auf dem majestatischen Berge liber Alba 
Longa ein gutes Beispiel, ein andres die Yerehrung des Apollo 
Soranus, eines altitalischen Sonnengottes mit griechischem Na- 
men, auf dem durch Gestalt und Anmuth in den Umgebungen 
Roms gleichfalls ausgezeichneten Soracte, ein drittes die Vereh- 
rung der Diana auf dem Berge Tifata iiber Capua. Nach Dionvs 
1, 34 wurde selbst Saturnus als Stifter des Ackerbaues und 
Urheber aller Segnungen desselben durch ganz Italien auf den 
Hohen und Bergen verehrt, und nach den Gromat. vet. p. 239 
heiligte noch August die Gipfel aller Berge dadurch dafs er sie 
unter den Schutz der Rhea stellte. Waren die ortlichen Nach- 
richten fiber dieCulte des alten Italiens zablreicher vorhanden oder 
die von den Stiftungen der altesten Kliister und Kirchen auf hohen 
Bergen fleifsiger durchforscht, so wiirden sich gewifs noch viel 
mehr Spuren eines derartigen Gottesdienstes nachweisen lassen. 
So wird iiberliefert dafs der h. Benedict bei der Griindung des Klo- 
sters auf Monte Cassino ein sehr altes Heiligthum des Apollo 

die Erkliirung: Tempel miisse es in den Stiidten geben, nec sequor magos 
Persarum, quibus auctoribus Xerxes injlammasse iempla Graeciae diettur, 
quod parietibus includerent deos. lb. 11 Melius Graeci atque nosti'i', qut 
ut augerent pietatem in deos, easdem illos urbes quas nos incolere vo~ 
luerunt. 
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d. h. ties Sonnengottes und andrer heidnischer Gutter vorge- 
funden habe, welchen die liindliche Bevolkerung der Unigegend 
auch damals nocb in den rings uni den Tempel gelegenen Hainen 
fleifsig geopfert habe1 2). 

Sehr verbreitet war durch ganz Italien die religiose Vereh- 
rnng der Fliisse und Quellen, namentlich der capita fontium, wo 
die reinigende, nahrende, beseelende und begeisternde Elernen- 
tarkraft unmittelbar aus der scliopferischen Hand der Natur zu 
Tage tritt; worauf ich in einem eigenenAbschnitt zuriickkommcn 
werde. Nicht weniger tief und innig durchdrungen war es von 
der Heiligkeit des Feuers, wie davon die in Rom und Latium 
sehr alten und bedeutungsvollen Dienste des Vulcan und der 
Vesta Zeugnifs ablegen. Ganz vorziiglich aber war aucli in Ita¬ 
lien die Bevolkerung dem Cultus der Baume und der Verehrung 
der Gotter in Hainen ergeben: auch dieses eine allgemeine Eigen- 
thumlichkeit des friiheren und landlichen Heidenthums, daher 
sich auch im Orient, in Griechenland und bei den Deutschen 
und uberhaupt den nbrdlichen Volkern viele gleichartige Ge- 
brauche nachweisen lassen*). Ueberhaupt batten die Alien zwar 
nicht den landschaftlichen Natursinn, der bei uns durch Kunst 
und Poesie so weit ausgebildet ist; wohl aber hatten sie weit 
mehr Sinn fur das Damonische in der Natur, wie es sich in der 
Stille des Waldes, zwischen ragenden Bergen, an munnelnden 
Quellen offenbart und auf jedes empfangliche Gemiith machtig 
wirkt. Da horten sie vernehmbarer als sonst die Stinime der 
Gottheit und selten blieb eine Statte der Art oline religiose 
Weihe. Auch die rbmischen Dichter aufsern sich nicht selten 
recht lebendig fiber derartige Eindrucke3), desgleichen Seneca 
in seinen Briefen4) und Plinius H. N. XII, 1,2, welcher die 

1) Gregorii M. Dialogi II, 8. 
2) J. Grimm D. Mythol. 59 if. und 614, C. Botticher, der Baumcultus 

der Ilellenen, Berl. 1856. 

3) Virgil (ic. Ill, 332 Sicubi magna Iovis antiquo robore quercus In- 
gentes tendat ram os, aut sicubi nigrum, Ilicibus crebris sacra nemus ac- 
cubet umbra. Tibull. 1, 1, 11 j\am veneror seu stipes habet desertus in 
agris Sen vetus in triviojtorea serta lapis. Ovid. Amor. Ill, 1, 1 Stal vetus 
et mu It os mcaedua silva per annos, Credibile estilli ntnneri inesse loco, 
rons sacer in medio speluncaque pumice pendens Et latere ex omni dulce 
qucruntur aces. Vgl. Virg. Aen. 1, 165 IF. und die schone Beselireibung des 
uralten Haines in Gallien b. Lucan III, 399 tr. 

4) Ej». 41 Si tibi occurrit vetustis arboribus et solitam altitudinem 
egressis Jrequens lucus et conspectum coeli densitate ramorum aliorum 
alios protegentium submovens, ilia proceritas silvae et seereturn locictadmi~ 
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Baume geradezu die iiltesten Tempel der Gutter nennt, die das 
Landvolk seinen Gottern noch jetzt heilige. Da bete man hunger 
als vor Bildern, die von Gold und Elfenbein strahlen; daher sei 
die Heiligung der einzelnen Baumarten fur den Dienst gewisser 
Gotter abzuleiten, der Eiche fur den des Jupiter, des Lorbeers 
fur den des Apoll, des Oelbauins fur Minerva, der Myrte fur die 
Venus, der Pappel fur den Dienst des Hercules; daher der 
Glaube, dais der Wald das eigne damonische Gebiet der Wald- 
geister sei, der Silvane, der Faune, der Baumnymphen. Noch 
bestimmter spricht Apulejus im Eingange seiner Florida von den 
verschiedenen Arten dieses eben so alten als allgemein verbrei- 
telen Naturcultus, wie jeder Wandrer iiber Land sie an seinem 
Wege finde, von dem Haine, wo er ein Gebet zu sprechen, eine 
Gabe darzubringen, in stiller Andacht zu weilen ptlege, dem mit 
frischen Blumen bekranzten Altare, der Grotte mit hangenden 
Laubgewinden, einer Eiche die mit den Hornern, einer Bucbe die 
mit den Fellen der Opferthiere geschmiickt ist, einem fur die 
Andacht eingebegten Hiigel, einem alten Stamm mit kimstlich 
ausgeschnitztem Bilde, einem mit frischer Spende getrankten 
Rasen, einem mit Salbol benetzten Steine aus alter Zeit. 

Unter den Baumen war auch in Italien die Eiche vor alien 
iibrigen beilig, namentlich die alte mit weitreichenden Zweigen 
und unvordenklichen Erinnerungen. Solch eine alte Eiche war 
auch auf dem romiscben Capitol das alteste Heiligthum des Ju¬ 
piter gewesen; noch Romulus legte nach Liv. 1,10 seine Spolien 
zu ihren Fiifsen nieder. Weiter sah man aul dem Vatican eine 
alte Steineiche mit einer Dedication in etruscischer Schrift, wel- 
che also auch nicht viel jiinger als die Stadt sein konnte, und bei 
Tibur eine alte Gruppe von drei Steineichen, die man fiir alter 
als Tibur hielt, da der Griinder der Stadt Tiburnus der Sage 
nach unter ihnen dieWeihe erhalten hatte, Plin. H. N. XVI, 44, 87. 
Einen eignen Fall, welcher recht deutlich beweist wie tief der 
Glaube an die Heiligkeit solcher alten Baume wurzelte, erzahlt 
Livius III, 87. Die Aequer lagern auf dem Algidus gleich hinter 
Tusculum, die Romer komrnen binaus um im Namen des Senats 

ratio umbrae in aperto tarn densae atque continuaefidem tibi numinis 
facit. Et si quis specus saxis penitus exesis montem suspenderit non ma~ 
nu factus, sed naturalibus causis in tantam laxitatem excavatus, animum 
tuurn quadam religionis suspicione percutiet. Magnorum JIuminum capita 
veneramur, subita ex abdito vasti arnnis eruptio aras habet, coluntur aqua- 
rum calcntium fontes et stagna quaedam vet opacitas vel immensa altitudo 
sacravit. 
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Genugthuung zu fordern. DerFuhrer derAequer hcifst sie ihrcn 
Auftrag an eine machtige Eiche ausrichten, die sieh liber seineni 
Zelte erhob, er habe etwas Andres zu thun. L)a wendet sieh 
einer der Gesandten zu dieser Eiche und beschwort sie und die 
Gutter des Ortes, den Bruch des Bundes zu riichen. So erziihlt 
auch Sueton Vespas. 5 von einer alten, dem Mars geheiligten 
Eiche in dem sabinischen Geburtsorte der Flavier und Lu¬ 
can 1, 136 ff. schildert eine uralte Eiche, wie sie einsam auf dem 
Acker dastehe, Weihgeschenke der fruheren Geschlechter an 
ihren Zweigen hiingend *), kaum vermag sie sieh noch auf ihren 
Wurzeln zu behaupten, ringsum prangt der Wald in kraftiger 
Jugend, doch betet dasYolk nur zu ihr. Aufser der Eiche ist nicht 
selten von heiligen Feigenbaumen die Bede, da auch dieser Baum 
im Siiden eine machtige Krone hat und zu hohen Jahren kommt. 
So der bekannte Buminalische Feigenbaum, in der Nahe des 
Lupercal, wo die Zvvillingc gefunden wurden, und ein andrer 
Feigenbaum auf dem Comitium, den man spater sogar fur iden- 
tisch mit jenem Buminalischen hielt. Der beriihmte Augur Attus 
Navius habe ihn vom Lupercal dahin gezaubert; dalier ihn die 
Geistlichkeit aufs angstlichste beobachtete und unter alien Um- 
standen zu erhalten suchte 1 2). Ein dritter hatte bis zum J. 260 
d. St. vor dem Tempel des Saturn gestanden, wo ihn die Vesta- 
lischen Jnngfrauen, da er ein Bild des Silvanus umzustiirzen 
drohte, unter siihnenden Gebrauchen entfernten, doch hielt man 

1) Exuvias populi veteris sacrataque gestans dona ditcum. Exuviae 
ist Alles was aus- oder abgezogen wird, auch Spnlien der Feinde, Attribute 
der Getter. Doch sind hier wahrscheinlich Thierfelle gemeint. Vgl. 
J. Grimm D. M. 616. Von der Eiche wurde auch in Rom oft das Laub zur 
Bekriinzung des Jupiter z. B. des Victor oder der hochsten Verdienste z. B. 
bei der civica corona des August genommen s. Plin. H. N. XVI, 4,3 — 5 
Civica iligna primofuit, posted magis placuit ex aesculo lovi sacra, 
variatumque et cum qucrcu est etc. luglans hiefs eine besondre Art 
von Nufsbaum, dessen Niisse den Eicheln glichen und von aufserordentlich 
angenehmem Geschmack waren, daber man sie Iuglandes nannte, angeblich 
nach Jupiter, s. Varro 1.1. V. 102 quod cum haec nux antequam purgatur 
similisglandis, haec glans opturna et maxuma ab love et glande 
iuglans est appellata. Vgl. Macrob. S. Ill, 18, 3, Serv. V. Eel. I, 17. Doch 
fragt sieh ob die Silbe iu in dieser Zusammensetzung niebt cinfach grofse 
Annehmlichkeit bedeutet. 

2) Er hiefs daher gewohnlich ficus Navia, auch war ein Bild des 
Augurs neben ihin aufgestellt, s. Fest. p. 169, Dionys II. Ill, 71 und Tacit. 
Ann. XIII, 58. Eodem anno Ruminalem arborem in Coinitio, quae octingen- 
tos et quadraginta ante annos Itemi Romulique injanttam iexerat, mortuis 
ramalibus et arescente trunco deminutam prodigii loco hdbitum est, donee 
in 7iov os fetus reviresceret. 

l’rellef, ROm. Mythol. 7 
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einen jungern, welcher um dieselbe Zeit beim lacus Curtius auf- 
sprofste, fur seinen unmittelbaren Nachkommen, s. Plin. H. N. 
XV, 20. So wird auch derMars Ficanus einer Inschrift aus Ostia bei 
Henzen z. Or. n. 7194, wie der alte Ort Ficana unweit der Tiber- 
mundung, in welchem er verehrt wurde, hochst wahrscheinlich 
von einem ahnlichen alten Feigenbaum benannt worden sein. 
Endlicb erzahlt Virgil Aen. XII, 766 von einem alten dem Fau- 
nus geweihten Oleaster an der latinischen Kiiste, an welchem 
die Schiffer nach glucklicher Riickkehr fromme Gaben und ihre 
Iileider aufzuhiingen pflegten, Plutarch Rom. 20 von einem hei- 
ligen Cornelkirschbaum auf dem Palatin, dessen Ursprung man 
von einer Lanze ableitete, welche Romulus vom Aventin dahin 
gescbleudert hatte und welcher unter Caligula auf Veranlassung 
eines Baues in dortiger Gegend einging, Plin. H. N. XVI, 44, 
85. 86 von verschiedenen sehr alten Lotosbaumen in Rom, un- 
ter denen namentlich einer gleichfalls fiir so alt als Romulus und 
fiir seine Pflanzung gait. 

Weit gewohnlicher war indessen die Verehrung der Gotter 
in Hainen, auch ist diese in culturgeschichtlicher Hinsicht von 
niclit geringem Interesse. Man nannte solche Haine in Italien 
nemora und lucus, welche Worter beide sehr vernehmlich, wie 
so vieles Andre in den italischen Religionsalterthiimern, an das 
alte Wald - und Weideleben erinnern. Nemus ist das griechische 
vs^iog, also eigentlich ein Weideplatz, lucus eine im Walde aus- 
gehauene Lichtung, ein ausgerodeter Platz, auf dem man sich 
ansiedelte und dann immer zugleich fur die Gotter sorgte, zumal 
fiir den Silvan, welcher zugleich der Gott des Waldlebens und 
der Ansiedelung im Walde, des Hinterwaldlers ist. Hatten doch 
die Lucaner im siidlichen Italien von diesem alten Waldleben und 
den Lichtungen, in denen sie sich ansiedelten, ihren Namen be- j 
kommen >), und zwischen dem romischen Gebiete und dem in- 
nern Etrurien erstreckte sich nocli im vierten JahrhunderteRoms 
ein so ausgedehnter und unwegsamer Wald, dafs Livius IX, 36 
ihn mit den Waldern Deutschlands vergleicht. Vollends der i 
Apennin mufs in altester Zeit ganz mit Urwald bedeckt gewesen , 
sein. In diesen Waldern also siedelte sich jene alte Bevolkerung 
Italiens an wie unsre Vorfahren in Deutschland, wobei sie zwi¬ 
schen den neugewonnenen Aeckern und Weiden immer einige 
Baumgruppen stehen liefs und ihren Gottern weihte, und so I 
entstand die religiose Bedeutung der Worter nemora und lucus 
—- 

1) Paul. p. 119 Lucani, Iustin. XXJI1, 1. Vgl. Calpurn. Eel. VII, 16. 
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in deni Sinne der iiltesten Heiligthumer uberhaupt1). In den 
Ilainen weilte die Gottheit, weilten die Seelen der Verstorbnen 
und die Laren, denen auf dem Lande uberall eigne Haine geweiht 
ivurden; in dem Haine feierte man opfernd und schmausend die 
Gottheit, der man sich aber nur bei solchen festlichen Gelegen- 
lieiten und wenn die Religion es erlaubte nahern durfte: Avelie 
dem welcher ungeweilit den Hain betrat, Avelie vollends dem der 
gegen seine Baume, seine Heiligthumer zu freveln wagte! 2). Nur 
in aufserordentlichen Fallen erlaubten die Gutter eines solchen 
Hains wobl eine Zuflucht selbst unmittelbar aus der Schlacht, 
Avie z. B. gleich nach der Niederlage an der Allia die fliichtigen 
Romer schaaremveise in einen ausgedehnten Hain in der Niihe 
des Tiber drangten und dort Schulz fanden, welcher aul'seror- 
dentlichen Rettung zum Andenken jahrlich in Rom am 19. 
und 21. Juli das Fest der Lucaria begangen wurde3). Sonst 
Avurde der Heiligkeit des Orles unter alien Umstanden mit der 
iingstlichsten Gewissenhaftigkeit wahrgenommen, so dais selbst 
vor Alter umgefallene oder vom Blitz getroffene Baume eines 
Hains unter Beobachtung gewisser Suhnungsgebrauche wegge- 
schaflt und ein Eisen nie ohne iihnliche Beobachtungen in den 
Hain gebracht werden durfte, wie davon in den Urkunden der 
Arvalischen Briider verschiedne Beispiele zu linden sind. Durch 
ganz Italien waren diese durch ein holies Alterthum und den 
Glauben der Vorfahren geweihten Haine, die man uberall am 
Wege und auf dem Felde traf, etwas Ilocliheiliges undWtirdiges, 
so dafs Quintilian X, 1 den Dichter Ennius nicht schdner aus- 
zeichnen konnte, als da er von ilmi scbrieb: Ennium sicut sa- 
cros vetustate lucos adoremus. Unter den Gdttern Avaren es vor- 
ziiglich Jupiter und Diana, die wie uberhaupt auf dem Lande 

1) Tacitus Germ. 9 ceterurn nec cohibere parietibus deos neque in 
ullam hurnani oris speciem adsimulare ex rnagnitudine coelestium arbi- 
trantur. Lucos ac nemora consecran t deo rurnque nominibus 
appellant seeretum illud quod sola, reverentia vident. 

2) Paul. p. 187 Oblucuviasse dicebant antiqui mente errasse, quasi in 
luco dcorum alicui occurrisse. Serv. V. A. I, 441 dicuntur enirn herouni 
animae lucos tenere. Eel. V, 40 quia heroum anitnae habitant vel in fon- 
tibus vel in nemoribus. V. A. XI, 740 in altos lucos. Illic enim epula- 
bantur sacris diebus. Auf die Verletzung mancher Haine standen wenigstens 
in alterer Zeit Capitalstrafen, s. Paul. D. p. 06 capitalis lucus. 

3) Paul. p. 119 Lucaria festa in luco colebant Romani, quiperma- 
gnus inter viam Salariarn et Tiberim J'uit, pro eo quod victi a Gottis fu- 
gientes e proelio ibi se occultaverint. Vgl. Macrob. Sat. I, 4, 15 und Kal. 
Malf. und Amitern. z. XIV. und XII. Kal. Aug. 
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und im Freien, so auch am meisten in Ilainen verehrt wur- 
den1), wie z. B. vor alien ubrigen Hainen der Diana der am See von 
Nemi beriihmt war und Plinius XVI, 44, 91 von einem andern 
in der Nahe von Tusculum erzahlt, unter dessen Buchen eine so 
schon war, dais ein vornelnner Romer der Zeit sich alles Ernstes 
in sie verliebte. Selbst in Rom hatte sich das Andenken an viele 
Geholze und Haine aus alter Zeit erhalten, da auch hier nament- 
lich der breite B iicken des Viminal und Esquilin dereinst von Eichen 
und Buchen bestanden war, von denen die romischen Burger bis 
zurZeit des KonigsPyrrhus die Schindeln fur ihre Hauser nahmeri. 
Dort gab es z.B. ein Fagutal, ein Heiligthum des Jupiter, welches 
an einen alien Buchenhain erinnerte, dort wird auch der alte Hain 
der Juno Lucina in der Gegend von S. Maria Maggiore oft erwahnt. 
Auch riefen dieNamen der Esquilien, des Viminalis und der porta 
Querquetulana den Alterthumskundigen von selbst entsprechende 
Pflanzungen und Heiligthumer ins Gedachtnifs2). Vollends aber 
werden in der niichsten Umgegend von Rom fortgesetzt viele 
Haine erwahnt, z. B. der lucus Deae Diae, der lucus Annae Pe- 
rennae, der lucus Robiginis, Camenarum, Furrinarum, Cornisca- 
rum, Albionarum3) und andrer weiblicher und mannlicher Gott- 
heiten, deren Haine zum Theil, wie der der Camenen gleich vor 
der porta Capena und der der Furrinen jenseits der alten IIolz- 
briicke spater mitten in volkreichen Vorstadten lagen. Aus an¬ 
dern Gegenden Raliens aber sei hier nur noch der Haine der sabi- 
nischen Stammgottin Vacuna am Veliner See und des Hains der 

1) Virgil Aen. HI, 679 quales cum vertice celso aeriae quercus aid 
coniferae cyparissi constiterunt, silva alia Iovis lucusveDianae. Vgl. Serv. 
V. Ge. Ill, 332 nam — et omnis quercus fori est consecrata et omnis lucu)t 
Dianae. 

2) Paul. p. 87 Fagutal sacellurn Iovis, in quo fuitfagus arbor, quae 
Iovi sacra habebatur. Plin. XVI, 10, 15 silvarum certe distinguebatur in- 
signibus (nehmlich Rom), Fagutali Iovis etiam nunc ubi lucus fageus 
J'uit, porta Querquetulana, colie in quern, vimina petebantur, totque 
lucis, quibusdam et geminis (er meint vvohl die beiden des Vejovis auf 
dem Capitol) Q. Hortensius dictator, cum plebs secessisset in Ianiculum, 
legem in aesculeto tulit etc. Von solchen aesculetis leitet Varro 1. 1. 
V, 49 mit Andern den Namen der Esquilien ab, weil damit auch andre Orts- 
nainen der Umgegend iibereinstimmten, quod ibi lucus dicitur Fagutalis 
et Larum Querquetulanum sacellurn (vgl. oben S. 88) et lucus 
MeJ'itis et lunonis Lucinae, quorum angustifines. Non minim, iam 
diu enim late avaritia nunc est. Ib. 51 Viminalis a love Vimino, 
quoi ibi arae. Vgl. Fest. p. 376 Auch der Caelius soli einmal Mons Quer- 
quetutanus geheilsen haben, Tacit. A. IV, 65. 

3) Paul. p. 4 Albiona ager trans Tiberim dicitur a luco Albiona¬ 
rum, quo loco bos alba sacrificabatur. 
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Angitia, der Gdttin der Marser, am Fuciner See gedacht, weil 
eine Erinnerung an beide sich bis jetzt in den Ortsnamen der- 
selben Gegenden erlialten bat, so wie der Name Nemi und der 
See von Nemi noth jetzt an den Ruhm des nemus Dianae von 
Aricia erinnert. Es geschah nebmlicb nicht selten dais sich ne- 
ben solchen alten und vielbesuchten Heiligthumern allmalich an- 
dre Ansiedelungen bildeten, so dais daraus zulelzt ein kleiner 
Ort entstand, aul' den der Name des Heiligthums iiberging. 

Eine andre Eigenthiimlichkeit dieses altesten Gottesdienstes 
ist die Vergegenwartigung der Cotter zvvar nicht durch Bilder, 
aber wolil durch Symbole und Attribute, entweder Biiume, Pllan- 
zen und Thiere, deren Natur dein Wesen der zu vergegenwar- 
tigenden Gottheit in gewisser Weise entspricht, z. B. der Adler 
dem Jupiter, der Woll dem Mars, oder es sind leblose Gegen- 
stande und Artefacta, vvelche zu solchem Zwecke geheiligt wer- 
den, Steine, Stabe, Lanzen, Scbilde u. dgl. Auch in dieser llin- 
sicht lassen sich vieleBeispiele aus dem romischen und italischen 
Alterthumnachweisen,unter denendie heiligenThiere im Ver- 
gleich mit an dem Gegenden, namentlich den nordlichen 1), eine 
besondere Beriicksicbtigung verdienen. Namentlich war es der 
Cult des Mars, des volkslhumlichslen von alien italischen Gottern, 
in dem sich manches Alterthumliche der Art erhalten batle. Wie 
er selbst, so erinnern auch seine Thiere vorzuglich an Wald und 
Krieg. So zuniichst der Wolf, welcher in dieser seiner italischen 
Bedeutung ganz dem deutschen Isengrimm entspricht, dem grau- 
samen Thiere des Waldes, welches einem Volke von alterthum- 
licher und roher Sitte zuin Bilde seines Kriegsgottes vorziiglich 
geeignet erscheinen mochte. Auch waren Italiens Walder wie die 
im hoheren Norden voll von Wolfen, welche vom Apennin im 
Winter bekanntlich noch spater selbst bis in die Niihe von Rom 
streiften. Eben so der Specht, welcher in den Sagen und Mahr- 
chen vieler Volker2) als derWaldvogel undWaldgraber schlecht- 
liin geschildert wird, der einsam wohnt und grabt und liackt und 
aus den Felsen und Baumen allerlei geheime Kunde herausholt, 
aber auch mit seinem machtigen Schnabel und seinem bissigen 
Wesen die Vorstellung eines martialischen Thieres erweckte: da- 

11 Es verdient Beachtun^, dafs der Specht, der Wolf, das Pferd, wel¬ 
che im Cultus des Mars als heilige Thiere hesonders hervortreten, auch bei 
den nordlichen Vdlkern, den Slaven, Germanen und Celten fiir heilig galten. 
Ueher den Specht s. Grimm D. M. 039 und 925. 

2) S. Cassel, Samir, ein archiiol. Beitrag zur Natur- und Sagenkunde, 
Denkschr. d. K. Akad. d. gemeinniitz. W. in Erfurt, 1854 S. 48 —112. 
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her er in den italischen Sagen und Culten zugleich der Prophet 
des Mars und ein streitbarer Held, aber als Picumnus auch ein 
um Dungung und Ackerbau verdienter Konig der Vorzeit ist. Zu 
demselben Kreise gehort ferner das Pferd, das dem Mars ganz 
vorzugsvveise geweihte Thier und sein heiliges Opfer, ein Her- 
kommen welches wieder sehr an das deutsche und nordische 
Alterthum erinnert, namentlich auch dasAnnageln des Hauptes1). 
Von den ubrigen Thieren batte z. B. der Pllugstier (bos arator) 
die Bedeutung der Ansiedelung iiberhaupt, der Bock und die 
Ziege in dem Culle des Faunus, der Juno u. a. die der Befruch- 
tung, der Hund wegen seiner feinen Witterung eine besondre 
Beziehung zu Geistern und Faunen, dahingegen der Fuchs wegen 
seiner rothen Farbe zugleich fur ein Bild der feindliclien Rutider 
und der schadlichen robigo gelten mufste. Allgemein war ferner 
die Schlange, das bei alien Volkern in unzahlichen Mahrchen und 
Sagen bedeutsame Thier, wegen ihres Schlupfens und Schleifens 
in der Erde und der jahrlichen Erneuerung ihrer Haul ein Symbol 
der Genien und Hausgeister, daher die Schlange in Rom sogar 
zu den gewohnlichen Hausthieren gehorte. — Lauter Elemente 
einer Thiersymbolik, welcher man in andern Naturreligionen auch 
begegnet, welclie sich aber in Italien, so viel wir wissen, we- 
der fur die Sagen- noch fiir die Fabel- und Mahrchendichtung 
so fruchtbar erwiesen haben wie in Griechenland, Deutschland 
und bei andern Volkern. Um so wichtiger war das gesammte 
Thierleben, und auch dieses entspricht wieder ganz dem mehr- 
facli geschilderten Charakter des italischen Volksthums, fur den 
religiosen und priesterlichen Bedarf der Deutung und Weissa- 
gung, wie sie sich bei diesen Volkern friihzeitig in dem eignen 
Stande und Berufe der Augurn entwickelt hatte. Von den Um- 
brern, Sabinern, Marsern, Latinern wissen wir es gewifs, dafs 
die Auguraldisciplin bei ihnen bliihte, von den ubrigen, nament¬ 
lich den oskisch redenden Volkern darf man es gleichfalls an- 
nehmen. Das wesentliche Gebiet der auguralen Beobachtungen 
war aber bekanntlich die Thierwelt, sowohl der Angang der vier- 
fufsigen und der kriechenden Thiere, des Fuchses, Wolfes, Pfer- 

1) Fest. p. 180, welcher die Pferdeopfer der Lacedamonier vergleicht, 
qui in monte Taygeto equnm vent is immolant ibidemque adolent, ut eorurn 
fiatu cinis eius per fines quam latissime differatur, und die der Sallentiner 
in Apulien, weiche ihrem lupiter Mensana ein Pferd ins Feuer stiirzten, 
und die Rhodier, weiche dem Sol jiihrlich ein Viergespann ins Meer stiirz- 
ten, quod is tali curriculo J'crtur circumvehi rnundum. Aber weit besser 
passen zum Vergleich die Beispiele bei Grimm D. M. 42 und 621 ff. 
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des, der Schlange u. s. w. *), als die Bewegungen und das Ge- 
schrei der Vogel und zwar ganz besonders dieser letzteren, was 
wieder, wie mir scheint, auf eine alte Ileiinath zwischen Bergen 
und Wald era deutet, zumal da der Waldvogel schlechthin, der 
Specht, der bedeutungsvollste Vogel war wie die Erscheinung 
des Wolfes die bedeutungsvollste unter den Quadrupeden 1 2). 
Uebrigens wurde bekanntlich sowohl der Plug als die Stimme 
der Vogel beobaehtet und demgemafs fur die Auspieien alites und 
oscines unterscbieden, obwohl einige Vogel, namcntlich der 
Specht und die Elster, zu beiden Klassen gehorten. Ferner hatte 
jeder Vogel seinen Gott, dem er entsprach, so dafs alle Vogel 
lieilig waren3), obgleich einige, die den Todes- und Ungliicks- 
gottern enlsprachen, nur Unheil bedeuleten. Wei ter gait es die 
Richtung und die Art des Fluges und so manches Andre zu be- 
obachten. Das bekannte Augurium aus dem Fressen der Huhner, 
welches vorziiglich im Lager beobaehtet wurde, ist fur diesen 
Zweck offenbar nur deshalb so allgemein geworden, weil es un¬ 
ter alien Umstiinden das einfachste war. 

Auf eine sehr alterthumliche Tradition deutet ferner der 
Jupiter Lapis im Heiligthum des Feretrius, desgleichen die Be- 
deutung der Lanze im Culte des Mars und Quirinus, sowie in 
dem der sabinischen Juno, der sogenannten Ancilien im Culte der 
Salier: lauter Symbole des italischen Alterthums, zu welchen erst 
spater durch griechischen Verkehr die Palladien, die Kerykeien, 
der Lorbeer des Apollo u. A. hinzukamen. Und so scheint auch 
der fast in alien Naturreligionen nachweisbare bildliche Gebrauch 

1) Den ganzen Kreis derauguralen Beobachtungen nennt Paul. p. 260 
Quinque genera signorum observant augures, ex coelo , ex avibus, ex tri- 
pudiis, ex quadrupedibus, ex dins. Dem Angang (Grimm D. M. 1072) ent- 
sprechen die pedestria auspicia s. Paul. p. 244 Pcdestria auspicia no- 
minabantur quae dabantur a vulpe, lupo, sei'pente, equo ceterisque anima- 
libus quadrupedibus. 

2) Fest. p. 197 Oscines, Non. Marc. p. 518 Picumnus, Plin. H. N. VIII, 
22, 34 vom Wolf: inter auguria ad dexter am commeantium praeciso iti- 
nere, si plena id ore fecerit, nullum animal praestantius. Nach Cicero d. 
Divin. 1, 41, 92 war die Beobachtung der Vogel am weitesten gediehen in 
Phrygien, Pisidien, Cilicien, Arabien und in Italien in Umbrien, grofsten- 
tlieils Gebirgsgegenden. Vgl. ib. 42, 94 Arabes autem et Phryges et Cili¬ 
ces , quod pastu pecudum maxime utuntur campos et montes hieme et ae- 
state peragrantes, propterea facilius cantus avium et volatus noiaverunt, 
eademque et Pisidiae causa fuit et huic nostrae Umbriae. 

3) Serv. V. A. V, 517 Nulla enim avis caret consecratione, quia sin- 
gulae aves numinibus sunt consccratae. Vgl. Marquardt Handb. d. R. Al- 
terth. IV S. 358. 
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des mannlichen Zeugungsgliedes in der Bedeutung einer zeugen- 
den und schopferischen Kraft schon iin alien Italien verbreitet 
gevvesen zu sein, da dieses Symbol wenigstens bei den landlichen 
Liberalien der Latiner eine nicht weniger bedeulsame Rolle 
spielte als bei den landlichen Dionysien in Altika. Auch die bei 
mehr als einer Gelegenheit beliebten fescennini versus deuten 
darauf, sammt der durch ganz Italien verbreiteten Anwendung des 
fascinum als Amulet und Gegenzauber bei vielen einzelnen Ge- 
legenheiten, bei denen doch wohl eigentlich der Glaube an einen 
Schutz der ewig schopferischen Golteskraft ausgedruckt wer- 
den sollte. 

Damit wir uns aber diese Stufe der Religion nicht gar zu 
harmlos vorstellen, ist zu bedenken, dais grade diese alteste Zeit 
vvie anderswo, so auch in Italien ganz vorzugsweise die Zeit der 
Menschenopfer gewesensein mufs, obwohldieselben spaterbis 
auf seltene Ausnahmen abgeschalft und durch stellvertretende 
Gebrauche ersetzt wurden. Deutliche Spuren solcher Opfer hat- 
ten sich z. B. bei den latinischen Ferien erhalten, bei denen noch 
unter den Kaisern ein verurtheilter Verbrecher den Altar des Ju¬ 
piter zu Rom mit seinem Blute benetzen mufste; weniger deut¬ 
liche bei der Feier der Saturnalien und der Compitalien, in dem 
gewohnlichen Ritus der Blilzsiihne, dem sogenannten Asyl des 
Vejovis und andern alterthumlichen Sagen und Gebriiucheu. Und 
so ist auch der in der alten Geschichte Italiens oft erwahnte Ge- 
brauch einen heiligen Fruhling, ver sacrum, zu weihen *) deut- 
lich der Ausdruck einer religibsen Stimmung, welche den Gottern 
und ihren Priestern auch das Liebste darzubringen nicht anstand. 
Es war der Gebrauch in schweren Kriegslauften, Sterbezeiten 
und andern Calamitaten den Gottern, vorzuglich dem Mars im 
voraus die sammtlichen Erzeugnisse des nachsten Friihjahrs d.h. 
der Monate Marz und April zu weihen, Menschen, Vieh und die 
Frucht der Felder, worauf man im nachsten Jahre das Vieh und 
die Feldfriichte wirklich opferte, die junge Mannschaft aber so- 
bald sie herangewachsen war als Geweihete d. h. den Gottern 
Verfallene zum Lande hinaustrieb und ihrem Schicksale uberliefs: 
eine gewohnliche Veranlassung fur diese sich unter dem Schulze 
des Mars und der Anfuhrung seiner heiligen Thiere eine neue 
Heimath zu erkampfen. Endlich lassen sich auch die bei ver- 

1) Vgl. Marquardt Handb. IV, 232 und Schwegler R. Gesch. I, 240 If., 
welcher letztere aber die Gebrauche der Devotion mit denen des Ver Sa¬ 
crum verwechselt. 
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schiedenen volksthumlichen Gelegenheiten in Italien und Grie- 
chenland erwahnten oscilla am besten durcli sinnbildlicbe Men- 
scbenopter und den Baumcultus erkliiren. Es sind kleiue schwe- 
bende Figuren und Masken, welche namentlicb bei der Feier der 
latinischen Ferien an denBaumen aufgebangt und von den Allen, 
nachdem der rechte Sinn verloren gegangen war, auf sebr ver- 
schiedene Weise erklart wurden. Da in alter Vorzeit die Kopfe 
und Glieder der geopferten Thiere oder Menschen an die Baume 
des Hains aufgehangt wurden, so batten diese Puppen und Mas¬ 
ken wahrscheiulich den Sinn einer bildlichen Stellvertretung, 
wie sie uns in dem romischen Gottesdienste oilers begegnen 
wird 1). 

2. Dev Gottesdicnst des Numa. 

burner hat Numa fur den eigentlicben Begriinder des romi- 
sehen Gottesdienstes und insofern fur den ersten Geselzgeber 
Boms gegoltcn, da dessen Verfassung vor den Tarquiniern we- 
sentlich auf religiosen und theokratischen Principien berubte. 

Da die alte Ueberlieferung ihn einen angesebenen Sabiner 
aus dem benachbarten Cures, der zweiten Metropole Roms 
nennt, so werden wir den nationalen Kern seiner Gesetzgebung 
bei diesem altitaliscben Volke sucben miissen, zumal da die Sa¬ 
biner auch sonst als ein sebr ernstes, gotteslurchtiges und sit- 
tenstrenges Voile gescbildert werden und ibre Gottesdienste in 
Rom gleichlalls den Eindruck einer sowolil in religioser als in 
sittlicher Hinsicht weit gediehenen Entwicklung maclien (S. 18). 
Indessen ist auf der andern Seite nicht zu verkennen, dafs auch 
das alte Herkommen und die sacralen Satzungen der Latiner auf 
Numas Verordnungen einen bedeutenden Einllufs ausiiben mufs- 
ten, da es ohnehin sein Hauptzweck war aus den bisher getrennt 
gebliebenen Rbmern und Quiriten d. h. der palatinischen Latiner 
und quirinalischen Sabiner ein durch gemeinsame Religion 
gebundenes Ganzes zu bilden. Auch wissen wir dafs viele von 
Numa in sein Werk aufgenommene Institute, z. B. das der 
palatinischen Salier und ihr Dienst des Mars, die Luperci und 
ihr Dienst des Faunus, die Arvalischen Briider und ihr Dienst 
der Dea Dia latinischen Ursprungs waren, wahrend viele andre 
z. B. die Culte des Saturnus und der Ops, des Jupiter und 
des Veiovis, der Diana und Lucina, der Laren und der Mutter 

1) Vgl. J. Grimm D. M. 67 und Bdtticher Baumcultus 80fiF. 
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der Laren, des Vulcanus und der Vesta sowohl latinisch als sa- 
binisch waren: endlich dal's auch der geislliche Stand und das 
Priesterthum bei den Latinern weit gediehen war. So gab es 
Flamines, Vestalische Jungfrauen, Pontifices und Augurn, auch 
Fetialen so gut bei den Latinern als in Rom oder bei den Sabi- 
nern. Ja es sclieint in Gabii, einer Colonie von Alba Longa 
(S. 9), eine eigne Priesterschule gegeben zu haben, zuniichst 
fur das Auguralvvesen, worauf auch die Sage fiihrt dafs Romulus 
und Remus, die ersten Augurn in Rom, ihre Rildung zu Gabii 
empfangen hatten, Dionys H. I, 84, Plutarch Rom. 6. Wenigstens 
wissen wir aus Varro 1.1. V, 3 dafs die Auspicien auf Romiscliem 
und auf Gabinischem Stadtgebiete in gleicher Weise angestellt 
wurden. Auch war der sogenannte cinctus Gabinus, eine eigne 
Art die Toga aufzuschurzen, welche die freiere korperliche Be- 
wegung begunstigte und deshalb bei den Romern vorziiglich im 
Lager herkdmmlich blieb,nach sichrerUeberlieferung urspriinglich 
vielmehr bei verschiedenen gottesdienstlichen Verrichtungen iib- 
lich gewesen, namentlich wie es scheint bei solchen, welche 
mit Umziigen verbunden, also schreitend auszufiihren waren 1). 

Die Verschmelzung der gelrennten Romer und Quiriten 
erreichte Numa theils durch die Curienverfassung, theils durch 
gewisse centrale Institute des neuen Staatscultus und der religio- 
sen Oberaufsicht des Ronigs, namentlich die Regia und den Ge- 
meindeheerd der Vesta in derNahe derselben, endlich durch eine 
solche Einrichtung der Priesterthumer und des olTentlichen Cul- 
tus d. h. seiner Gebrauche, Opfer und Gebete, dafs dieselben 
fortan fur die gesammte Biirgerschaft der Romer und Quiri¬ 
ten, nachmals auch fur den dritten Stamm der Luceres verbind- 
lich waren. Vermoge der Curienverfassung wurden sammtliche 
Familien des Patriciats d. h. der altesten Riirgerschaft in dreifsig 
Curien eingetheilt, welche zugleich eine politische und eine reli¬ 
giose Bedeutung hatten und insofern mit den Kirchspielen man- 
cher deutscher Stadteverfassungen verglichen werden konnen. 
Jede Curie hatte ihr besonderes Local zu ihren corporativen und 
gottesdienstlichen Versammlungen und zu demselbenBehuf ihren 
eignen Curio und Flamen, alle zusammen aber standen unter der 
geistlichen Oberaufsicht eines sogenannten Curio Maximus, wel- 
cher zu dem Gottesdienste der Curien und zu ihren Vorstehern 

1) S. die Stellen bei Muller Etrusker, I, 265. Auch die Laren wurden 
wohl deshalb cinctu Gabino bekleidet gedacbt, weil sie fur allezeit expedite 
und hiilfreiche, rastlos allgegenwiirtige Geaien gehalten wurden. 
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und Priestern ein ahnliches Verhrdtnifs gchabt zu haben scheint 
wie der Konig, spater der Pontifex Maximus zu deni romischen 
Gottesdienste und zu den Geistlichen uberhaupt. Die Regia war 
ursprfinglich, wie dieses schon der Name sagt, der centrale Sitz 
des Kdnigs, sofern dieser zugleich das Haupt und der oberste 
Priester und geistlicheReprasentant desStaates war und als sol- 
cher zugleich eineOberauisiclit fiber alle gottesdienstliche Uebun- 
gen desselben ausfibte, sowohl die des oll'entlichen als die des 
Familienlebens. In der Regia, welche aniFufse des palatinischen 
Hfigels an der sogenannten Via Sacra lag, wo diese in das Forum 
miindete, wurde solange es einen Ivbnig gab von diesem und der 
Konigin, spater von den dazu verordneten Priestern und Prie- 
sterinnen den hochsten Gottern des Slaats, namentlich dem Ja¬ 
nus, Jupiter, der Juno, dem Mars, der Ops iniNamen der ganzen 
Riirgerschaft geopfert. In der Niihe dieser Regia aber lag aucli 
das Heiligthum der Vesta mit dem Gemeindeheerde, auf welchem 
gleichfalls unter der unmittelbaren Aufsicht des Konigs, spater 
des Pontifex Maximus, von den reinen Hiinden der Vestalischen 
Jungfrauen die heilige Flamme unterhalten wurde, in welcher 
sich die unsicbtbare Lebensflamme des Staates und der Gemein- 
schaft seiner Bfirger bildlicb darstellte, grade so wie jede der 
dreifsig Curien und jede einzelne Familie auf ihrem Heerde ein 
ahnliches Feuer unterhielt und dabei der schiitzenden und erhal- 
tenden Gotter und Genien gedachte, von denen sie ibre besondere 
Existenz und ihr eignes Gedeihen ableitete '). 

In der Verfassung der Geistlichkeit lassen sich drei verschie- 
dene Systeme unterscheiden, deren erstes die Priester und den re- 
gelmafsigen Dienst der hochsten Staatsgbtter, des Janus, Jupiter, 
und der Juno, des Mars, Quirinus und der Vesta umfafst. Hatte 
hier frfiher der Konig an der Spitze gestanden, so scheinen dessen 
Rechte, namentlich die Aufsicht fiber den gesammten Cultus nach 
Anleitung der Gesetze des Numa, schon unter den Konigen zum 
Theil auf den Pontifex Maximus ubergegangen zu sein 1 2), und vol- 
lends veranderte sich die alteOrdnungderDinge,alsdasKonigthum 
abgeschafft und nur noch ein Schatten seines Namens geduldet 

1) Ambrosch Studien und Andeutungen S. 1—’40. 
2) Wenigstens miissen wir dieses nach Liv. 1, 20 und 32 vermuthen, 

dahingegen spater unter den Kaisern die Sadie gerne so dargestellt wurde, 
als ob die Konige wie diese die Wiirde des Pontifex Max. niemais von 
der ihrigen getrennt hatten, s. Serv. V. A. Ill, 81, Plutarch Numa 9, Zo- 
sim. IV, 36. 
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wurde. Seitdem gab es nur nocli einen Opferkonig, Rex Sacro- 
ram oder Rex Sacriticulus genannt, der Erbe der priesterlichen 
Functionen, welche dem Konige bis zuletzt geblieben vvaren, na- 
lnentlich der Opfer an den Janus (S. 58). Auf ibn folglen dem 
geistlichen Range nach die drei sogenannten Flamines Maiores, 
welchen Beinamen sie den zwolf Flamines Minores niederer 
Ordnung verdankten, die durch die Einfuhrung anderer Culte mit 
der Zeit nothig wurden und auch den Plebejern zuganglich wa- 
ren >). Enter den Flamines der hohern Ordnung blieb der Fla- 
men Dialis immer der angesebenste, als Repriisentant des hoch- 
sten Gottes im lichten Himmel, dessen Heiligkeit und Reinheit 
sich in vielen und schwierigen Reobachtungen ausdriickte, die 
ihm fur sein persbnliches Verbalten vorgeschrieben waren. An 
seiner Seite war seine Gemahlin, die Flaminica schlechthin, dem 
Dienste der Juno gevvidmet, wie sich denn bei den meisten die- 
ser hoheren romischen Priesterthumer die Erscheinung wieder- 
holt, dais ibre Inhaber in erster und einziger Ehe verheirathet 
sein mufsten und dal’s ibre Frauen denDienst bei der weibliclien 
Gottheit zu vers eh en batten, welche der mannlicben ihres Ge- 
mahls am nachsten stand. Die beiden andern Flamines, der Mar- 
tialis und Quirinalis, entsprachen, wie bereits friiher bemerkt 
wurde, den beiden alien Stammgdtlern der palatinischen Romer 
und der quirinalischen Sabiner1 2). Endlich folgte dem Range 
nach als der letzte der Pontifex Maximus, obvvobl er vermoge 
seiner geistlichen Macht wenigstens im Laufe der Republik bei 
weitem der erste war und fiir den personlichen Mittelpunkt des 
gesammten romischen Staatsgottesdienstes gelten konnte. Von 
ihm ging die Besetzung aller bisher genannten priesterlichen 
Wurden aus, des Rex Sacrorum, der Flamines Maiores und der 
Vestalisclien Jungfrauen, ja er iibte auch eine Disciplinargewalt 
iiber diese Priester und Priesterinnen, welche insofern alle sei¬ 
ner Oberaufsicht untergeben waren 3). Ferner war er in alien 

1) Paul. p. 150 Maiores flamines, Fest. p. 154 Mammae dig nationis, 
vgl. Gai. 1, 112. Ennius scheint dem Numa auch die Einsetzung dieser ge- 
ringeren Flamines zugeschrieben liaben, Vairo 1. 1. VII, 45, und jedenfalls 
waren die meisten von ihnen alt, wie die Gottesdienste deuen sie entspra¬ 
chen. Nur neun sind bekannt, der fl. Volcanalis, Volturnalis, Palatualis, 
Furrinalis, Floralis, Carmentalis, Portunalis, Falacer, Pomonalis. 

2) Weil iQuirinus spater allgemein mit dem Divus Romulus identifi- 
cirt wurde, lafst Dionys II, 63 sehou Numa den Cultus des Romulus 
stiften. 

3) Daher der Pontifex auch Fur den Fl. Dialis fungirte, sobald dieser 
durch Krankheit oder sonst verhindert war. Auch wahrend der 75 Jahre, 



DEU GOTTE SIMEON ST DES MIMA. 109 

la u fen den Fragen des Gottesdienstes und des geistliclien Recli- 
tes, sowohl in oflentlichen Angelegenheiten als ini Familienleben, 
die letzte Instanz, so dafs er auch in das Staats- und Beamten- 
wesen und in das civile Recht, z. B. wo es uber die Legitimitat 
einer Ehe und uber die von der lleligion vorgeschriebenen 
PUichten gegen die Verstorbenen zu entscheiden gait, oft hin- 
iibergriir und dadurch Veranlassung bekam sich nicht allein uni 
die geistliclien, sondern auch uni die weltlichen Angelegenheiten 
zu bekiimmern, welche bei diesem Anite sogar je liinger desto 
niehr zur Hauptsache wurden. Aufserdem hatte er die. Aufsicht 
iiber die von Numa uberlieferten, ini Laufe der Zeit viell’ach er- 
weiterten und uberarbeiteten Urkunden des geistliclien Rechts 
und des oflentlichen Gottesdienstes, also auch uber den Kalender 
und die von deniselben abhangigen Bestirnniungen der Fest- 
und Geschaftstage, sowie fiber die jahrlichen Aufzeichnungen 
aufserordentlicher Ereignisse von religioser JBedeutung, aus vvel- 
cher die sogenannten Annales Maximi hervorgingen. Lauter Ge- 
schafte die ein zahlreiches Beamtenpersonal und ein bedeutendes 
Archiv von selbst mit sich brachten und unter seiner Leitung 
von einern eignen Collegium der Pontilices besorgt wurden, wel¬ 
ches zuerst aus 4, seit der 1. Ogulnia v. J. 454 d. St. 300 v. Chr., 
durch ivelche die Plebejer den Zugang zu diesein wichtigen 
Anite erlangten, aus 8, seit Sulla aus 15 und nocli niehr Mitglie- 
dern bestand und sich durch Cooptation erganzte, wahrend der 
Pontifex Maximus durch Yolkswanl unter den Mitgliedern des 
Collegiums bestimmt wurde* 1). Audi der Opferkbnig und die 
drei hoheren Flamines gehorten zu diesem Collegium, welches 
in alien Religionssachen, bis auf die Zulassung neuer Gottes- 
dienste, in Rom und durch ganz Ralien die hochste consultative 
Behorde bildete. 

Ein zweites System dieser Geistlichkeit vom iiltesten Datum 
bildete das Collegium der Augurn, deren es bis zur 1. Ogulnia 
gleichfalls 4, seitdem 9, seit Sulla 15 und mehr gab. Ihre geist- 
liche Aufgabe war die Beobachtung des Widens der Gotter aus 
den conventionellen Zeichen (S. 103) und die Anwendung dieser 
Reobachtungen auf alle wichtigeren Vorgange des oflentlichen 
Lebens , wobei sie indessen niemals unmittelbar und personlich 
cinschritten, sondern irnmer nur den vollziehenden Behbrden 

wo die Stelle des FI. Dialis gar nicht besetzt wurde, sorgte der Pontifex 
fur den Dienst, s. Tacit. A. Ill, 58. 

1) Mercklin, die Cooptation der Rbmer S. 91 If., 131 fF. 
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zurathend oder abmahnend zur Seite standen. Die Beobachtun- 
gen selbst wurden nach einer altherkommlichen Technik und 
sorgfaltig fortgepflanzten Lehre (disciplina) angestellt, wobei es 
sicb besonders darum handelte auf der Erde den rechten Stand- 
punkt zu nehmen, den Himmel in gevvisse Felder einzutheilen, 
nnd demgemafs liber die gute oder schlimme, ein Unternehmen, 
die Wahl eines Beamten u. s. w. billigende oder mifsbilligende 
Bedeutung der gottlichen Zeicben zu entscheiden. Ferner waren 
die Augurn bei alien Weihungen betheiligt, sowohl den vielen 
personlichen der Priester, welcbe erst nach vorgenommener 
Einweihung (inauguratio) ihr Amt antreten und nicht oline eine 
formliche Aufhebung dieser Weihe (exauguratio) von demselben 
wieder entfernt werden durften, als bei den ortlichen Einwei- 
hungen der Stadt und des Stadtgebiets, der Tempel und Heilig- 
thumer, auch der Aecker, Weinberge und Obstgarten, welche 
dann durch gewisse Umziige, Opfer und Gebete zu bestimmten 
Zeiten oder auf aufserordentlicheVeranlassung zugleich von al- 
ler Befleckung gesiihnt und zu neuer Weihe eingesegnet wurden, 
bei welchen Gelegenheiten die Augurn gewolmlich mit den Pon- 
tifices und andern Priestern zusammenwirkten. Endlicb hatten 
sie bei aufserordentlichen Gelegenheiten, namentlich bei drohen- 
den Erscheinungen des Himmels den Zorn der Gotter zu siih- 
nen, Blitze zu beschworen, und wieder unter andern Umstanden 
gewisse Yerfluchungen auszusprechen, welche fur alle Burger ' 
der Stadt galten. Die Grenze ihrer Beobachtungen in der Stadt 
war das sogenannte Pomoerium, das Local derselben und das ih¬ 
rer amtlichen Versammlungen und Verhandlungen das soge¬ 
nannte auguraculum auf der Capitolinischen Burg (in arce), wo 
sie zu gewisser Zeit ein sehr heiliges und heimliches Opfer dar- 
brachten 1). Audi gehorte es zu ihren amtlichen Rechten und 
Yerptlichtungen darauf zu achten, dafs sie von dort aus den gan- 
zen Horizont der Stadt ungebindert iibersehen konnten. Seinen 
ersten Ursprung leitete dieses Collegium nach alter Ueberliefe- 
rung vom Romulus ab, dessen lituus, mit dem er das bekannte 
Gliickszeichen der Griindung gewonnen hatte, als eine heilige 
Beliquie bewahrt wurde. Aber erst seit dem sabinisclien Konige 
T. Tatius war die Statte der Beobachtungen auf der Burg aufge- 
schlagen worden, und erst Numa gait mit gutem Grunde fur den 
Stifter des Collegiums. Uebrigens gab es auch aufser diesem 
Collegium viele Augurn in Rom, wie sie zu Privatzwecken oder 

1) Paul. p. 16 Arcani, p. 18 Auguraculum. 
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sonst befragt wurden, vollends in alterer Zeit, wo z. B. der be- 
ruhmte Sabiner Attus Navius nicht eigentlich zum Collegium 
der ofientlichen Augurn gehorte. Es ist derselbe welcher Tar- 
quinius dem Aelteren mit seinen Zeichen und Wundern so im- 
ponirend entgegentrat, dafs der machtige Konig von seinen Neue- 
rungen ablassen mufste, ein Vorgang auf welchen die Tradition 
der Augurn ein solches Gewicbt legte, dafs das Collegium seinen 
aufserordentlichen Einllufs auf den Gang aller ofientlichen An- 
gelegenheiten erst von da an datirte 1). Ihre religiose Bedeutung 
besteht ganz wesentlich darin dafs sie im Sinne der Vorzeit fur 
die Dollmetscher des unsichtbaren Widens der Gutter, vor alien 
des Jupiter galten 2). Sobald man nicbt mehr an die Theilnahme 
dieser Gotter an alien irdiscben und weltlichen Angelegenheiten 
und an die Bedeutung der Zeichen glaubte, sank das ganze In- 
stitut natiirlich zur politischen Farce herab. 

Eine dritte Gruppe ist die der Sodalitaten und Bruderschaf- 
ten, namentlich der Luperci, der Salii, der Sodales Titii und der 
Fratres Arvales: altere Verbruderungen zu gewissen Cultuszwe- 
cken, welche Numa in seine Verfassung aufnahm oder durch 
dieselbe neu organisirte und dadurch zu oflentlichen Instituten 
machte. Ihr Unterschied von den gewohnlichen priesterlichen 
Collegien besteht theils in ihrem Ursprunge und der Enge ihrer 
Yerbriiderung theils in der Art ihres offentlichen Hervortretens. 
Dem Ursprunge nacli deuten sie entweder auf gentilicische Ver- 
eine oder sonst die elementaren Zustande des Gemeindeverbands. 
wie dieses auch von den Alten ausdriicklich anerkannt wird und 
z. B. in dem Namen der Luperci Fabiani und Quinctiliani sich 
deutlich darstellt. Ihre Verbrtiderung aber war besonders deswe- 
gen so enge, weil sich mit ihrer Gesellung das religiose Element 
aufs innigste verband, indem sie sich eben zunachst zur ge- 
meinscbaftliclien Feier eines Opfers und OpfermaHles verbunden 
batten, dadurch aber iiberhaupt zur innigsten Befreundung in 
Noth und Tod angelialten wurden, wie dieses ja auch der Name 
Sodales und Fratres und Germani ausdriickt3). Der Zahl nacli 

1) Liv. II, 36 ut nihil belli domique posted nisi auspicato gereretur, 
concilia populi, excrcitus vocati, smnma rerum, ubi arcs non admisissent, 
dirimerentur. * 

2) Cic. de Leg. II, 8, 21 interpretes autem Iovis Opt. Max. publici 
yfugures signis et auspiciis providento (fur posted vidento). Vgl. Rubino 
Untersucliungen iiber ro. Verl'. und Gesch. I, 37IF. 

3) Cic. pr. Cael. 11, 26 Fern quaedam sodalitas et pastoricia atque 
agrestis Germanorum Lupercorum, quorum coitio ilia silvestris ante 
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scheinen diese Vereine gewohnlich aus zwolf Mitgliedern be- 
standen zu haben, die sich durch Cooptation ergiinzten. Ihr reli- 
gioser Dienst unterscheidet sich von dem des gewohnlichen 
Priesters dadurch, dafs sie immer nur bei gewissen festlichen 
Veranlassnngen hervortreten, im Uebrigen aber nnr als religiose 
Corporationen von offentlicher Geltung existirten. So traten die 
Luperci offentlich nur im Februar hervor, wo sie im Dienste des 
palatinischen Faunus, eines sehr alten Cultus, gewisse sinnbild- 
licbe Gebrauche der Subnung und Befruchtung verricbteten, die 
Saber im Marz, wo sie zu Ebren des alten palatinischen Stamm- 
gottes Mars, seit Tubus llostilius auch zu Ebren des sabinischen 
Quirinus mit eigenthiimlichen Liedern und Tanzen durch die 
Sladt zogen, die Titier bei einer nicht naher bekannten Yeran- 
lassung zur Erinnerung an den Sabinerkiinig T. Tatius, endlich 
die fratres Arvales im Mai, wo sie zu Ehren der Dea Dia in ihrem 
vor der Stadt gelegenen Maine die vorgeschriebenen Gebrauche 
verrichteten und gemeinschaftliche Opfermahlzeiten hielten. 

Der Cultus des Numa wird im Allgemeinen dadurch cha- 
racterisirt dafs zugleich seine grofse Einfachheit und seine 
aufserordentliche Miihsamkeit d. h. die grofse Zahl seiner Ge¬ 
brauche und Beobachtungen, welche namentlich den Dienst der 
Priester sehr schwicrig macliten, hervorgehoben wird. In die- 
sein Sinne aufsert sich Cicero 1) und unter den Kirchenvatern 
Tertullian, welclier letztere wiederholt auf diesen Punkt zuriick- 
kornrnt und wegen der vielen Gebrauche, Geliibde und Obser- 
vanzen das Gesetz des Numa sogar mit dem des Moses ver- 
gleicht2), dabei aber gleichfalls die grofse Einfalt und Niichtern- 

est instituta quam humanitas atque leges, si quidem non modo nomina 
inter se defcrunt Sodales, sed etiam commemorant sodalitatcm in accu- 
sando, ut lie si quis J'orte nesciat timere videretur. Bei Macrob. 1, 16, 32 
gelten die sacrificia, sodalitates und nundinae lur Stiftungen des Romulus 
und T. Tatius. Paul. p. 296 erkliirt Sodales dicti quod una sederent 
et essent, vel quod ex suo dab's vesci soliti sint, vel quod inter se invicem 
suaderent quod utile esset. Bei den Griechen waren die "Ofiyewvsg und 
OtctowTiu etwas Aehnliches. 

1) Cic. de Rep. II, 14 Sacrorum ipsorum. diligentiam difficilem, ap- 
paratum perfacilem esse voluit. Nam quae perdiscenda quaeque observanda 
essent rnulta constituit, sed ea sine impensa. 

2) Tertullian Apolog. 21 Pompilius Numa, qui Romanos operosissi- 
mis superstitionibus oneravit. De Praescript. Haeret. 40 Si Numae Pom- 
pilii superstitiones revolvamus, si sacerdotalia officia et insignia ct privi~ 
legia, si sacrijicalia ministeria et instrumenta et vasa ipsorum sacrificio- 
rum ac piaculorum et votorum curiositates eonsideremus, nonne manifeste 
diabolus morositatem illam Iudaicae legis imitatus est? Vgl. Apolog. 25. 
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heit tier Ausstaltung des Dienstes rfihmt. Gewifs ist dafs dieser 
Character in den engeren Kreisen des alten rornischen Staatsgot- 
tesdienstes sich trotz der spiiter hinzugekommenen Tempel und 
Bilder, der prachligen Processionen, der rauschenden Spiele im- 
mer als fester Kern alter Sitte und Frommigkeit erhalten hat, 
daher auch die Patrioten immer wieder darauf zuruckwiesen und 
namentlich auch dieses vor Augen haben, wenn sie auf die 
vielgeriihmte Religiositat der Vorfahren zu sprechen kommen, 
welche einer der wirksamsten Hebei des rornischen Staates und 
der rornischen Macht gewesen sei >). Denn ein religioser Mensch 
ist im Sinne des rornischen Sprachgebrauchs nur der gesetzlich 
fromme und gewissenhafte, welcher sich streng an die voin 
Staate vorgeschriebenen Normen des Gotterglaubens und des 
Gottesdienstes halt und darin weder zu viel noch zu wenig tliut1 2), 
wobei also freilich nur von einer Gesetzlichkeit im pharisaischen 
Sinne des Wortes die Rede sein konnte, nicht von der Religion 
und dem Glauben im Sinne des Neuen Testaments. Obwohl 
sich auf der andern Seite nicht laugnen liifsl dafs diese pein- 
liche Gewissenhaftigkeit und Genauigkeit der gottesdienstli- 
chen Uebungen und der hohenpriesterlichen Oberaufsicht das 
ganze romische Staals- und Rechtswesen der guten alten Zeit 
wie im Keime in sich enthielt und dafs Numa als Urhe- 
ber des ponlificalen Grundgesetzes mit gutem Fuge fiir den Ur- 
heber des alten rornischen Staates gelten konnte, welcher trotz 

1) Cic. N. D. II, 3, 8 Si conferre volumus nostra cum externis, ce¬ 
teris rebus aut pares aut etiam inferiores reperiemur, religione i. e. cultu 
deorum multo superiores. Sallust Catil. 12 nostri maiores religiosissimi 
mortales. Vgl. unter den Grieclien Polybius oben S.22 und Posidonius bei 
Athen. VI, 107 p. 264, unter den Kirehenvatern Tertull. Apolog. 25 ilia 
praesumptio dicentium Romanos pro merito religiositatis diligentissimae 
in tan turn subli/nitatis elalos ut orbem occuparint, el adeo deos esse ut 
praeler ceteros Jloreant qui illis officium pvaeter ceteros faciant. 

2) Fest. p. 289 Religiosi dicuntur qui faciendarurn praetermittenda- 
rumque rerum divinarum secundum morem civitatis delectum habent nec 
se superstilionibus (d. h. vom Staate nicht recipirten Sacris) implicant. In 
demselben Sinne sagt Cotta bei Cic. N. D. Ill, 2 Sed cum de religione 
ag itur Ti. Coruncanium, P. Scipionem, P. Scaevolam pontijices maxi- 
mos, non Zenonem aut Cleanthem aut Chrysippum sequor. Diese Religion 
verstand auch Varro unter seinem genus civile (S.31), obwohl er das Wort 
religiosus in dem Sinne eines Uebermnafses von Frominigkeit erklarte, 
wie superstitiosus, s. Gellius N. A. IV, 9. Etwas Andres ist religiosum 
hn objectiven Sinne des Wortes, von Tagen, Statten u. s. w'., wo es von 
sacrum und sanctum unterschieden wurde, s. Fest. p. 289, Macrob. S. Ill, 
3, Serv. V. A. II, 686, Gellius 1. c. 

Preller, Riim. Mythol. 8 
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aller politischen Neubildungen der spatern Konige und der Re- 
publik doch im Stillen noch immer sehr machtig nacbwirkte. 

Versuchen wir uns diese Eigenlhiimlichkeit des romischen 
Cultus, seine Simplicity auf der einen Seile und die Ueberladung 
mit religiosen Observanzen auf der andern naber zu vergegen- 
wartigen, so bestand jene zuniichst in der noch immer dauern- 
den Enthaltung von aller aufsern Vergegenwartigung der Gotter 
durch Tempel und Bilder1). Denn Tempel im architectonischen 
Sinne des Wortes gab es aucb unter Numa nicht, sondern nur 
geweihte Rauine zu gemeinschaftlichen Opfern und Gebeten, so- 
genannte Curien und Atrien (z. B. das atrium Regium, das atrium 
Vestae), wodurcb gewisse alte und einfache Symbole und Unter- 
pfander des gottlichen Schutzes und der gottlichen Gegenwart 
nicbt ausgeschlossen sind, z. B. die Lanzen und die Ancilien des 
Mars, der Bogen des Janus, das Feuer der Vesta und andre 
mehr, welche entweder aus dem hdheren Alterthum beibehalten 
oder von Numa neu geschafien vvurden. Auch fragt es sich ob 
es nicht auch damals schon sogenannte pulvinaria gegeben habe, 
eine eigenthumliche Weise die Gottbeit fur das Gebet, nament- 
lich die supplicatio zu vergegenwartigen, auf welche ich gelegent- 
lich zuriickkommen werde. In jenen Bet- und Opfersalen stan- 
den Opfertische von einfachem Holz, auf welchen die frommen 
Gaben in Rorben oder auf thonernen Platten dargebracht wur- 
den; die Altiire, welche im Freien standen, waren meist von na- 
turlichem Rasen, wie auch spater in den alterthiimlichen Culten 
solche viel zu finden waren. Ferner war die alterthumliche Ein- 
fachheit aller nach dem Gesetze Numas zum Gottesdienste erfor- 
derlichen Gerathe und Gehifse mit der Zeit zum Sprichworte ge- 
worden '2), namentlich die der Form und ihrer Bestimmung nach 

1) Tertullian Apolog. 25 Nam etsi a Numa concepta est curiositas 
superstitiosa, nondum tameu out simulacris aut templis res divina apud 
Romanos constabat. Frug'i religio el pauperes ritus et nulla Capitolia 
certantia ad caelum, sed temeraria de cespite altaria et vasa ad hue Sarnia 
et nidor ex illis et deus ipse nusqtiarn. Nondum enim tunc ingenia Grae¬ 
corum atque Tuscorum fingendis simulacris urbem inundaverant. Vgl. 
Plut. Numa 8. 

2) Persius II, 59 Aurum vasa Numae Saturniaque impulit aera, Ve- 
slalesque urnas. Cic. N. D. Ill, 17 docebo meliora me didicisse de colendis 
diis immortalibus ture pontificio et maiorum more capedimculis iis, quas 
Numa nobis reliquit, de quibus in ilia aureola oratiuncula dicit Laelius 
(S. 24), quam rationibus Stoicorum. Dionys H., If, 23 fycb yovv l-ilta.au- 
giqv tv leqaig olxicag dtlnvu nQoy.tiutvct iltoig tv Tnairt'Caig Hvkivoig 
aQ/tiCxciTg, tv xctvolg xal nivaxiGxoig xtQa/aioig uXipCvwv fid Lag xal 
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mannichfaltigen, aber dem StofFe nach gleichfalls sehr kunstlosen 
Gufsgefafse, Schalen, TopfeNumas, in denen die Spenden dar- 
gebracht oder die Opferstiicke gekocbt oder die Erstlinge des 
Kornfeldes, der Weinberge und andre Naturgaben gevveiht 
wurden, wie davon wieder die Urkunden der Arvalischen Bruder 
manehe Andeutung geben. Die Opfer selbst waren theils blutige 
d. h. Thieropfer, welche von dem Gesetze Numas keineswegs 
ausgeschlossen, aber gleichfalls durcli sehr ins Einzelne einge- 
hende Vorschriften geregelt waren, grofstentheils aber unblu- 
tige * 1), darunter besonders die bei jedem Opfer unvermeidliche 
mola salsa, welche gewohnlich auch von Numa abgeleilet wurde, 
aber gewifs alter ist als er. Ferner gab es sehr viele Spenden, 
meist ohne Wein2), endlich sehr viele Opferkuchen, liba, die in 
sehr verschiedenen Formen gebacken wurden, zu welchem Be- 
hufe es unter dem dienenden Personal der verschiedenen Prie- 
sterthumer eigne geistliche Kuchenbacker, sogenannte lictores 
gab3). Das allgemeine Material dieser Spenden und Opfer war, 
soweit Mehl dazu erforderlich war, das alte nationale Getreide 
far oder ador d. i. Dinkel, Spelt, welcher daher auch sonst auf 
Yeranlassung vieler alterthiimlicher Gebrauche genannt wird und 
namentlich den altesten religiosen Gebrauchen der ebelichen 
Verbindung oder Trennung den Namen confarreatio und diffar- 

nonava xai xai xaqnuiv tivwv dnaqydg xai dXXa toiuvtu Xltu 
xai evdanava xai naOqg dntiqoy.aXCag dnr]XXayutva' xai anovSdg 
tidov iyxexqa/uevctg ovy. ly aqyvqoig xai yovaoTg uyyeotv, ctkV Iv 
qGTqaxCvutg y.vXCoxeag xai nqoyoig, xai Ttdvv rjyda'irjv twv dvfiqwv 
on (hujudvovo/v iv Tolg narqioig e&eoiv, ovdtv ligalXdrToVTfg tiov dq- 
%a(wv leqciiv tig rijv dkaCova nolvTtkttav. 

1) Vod Thieropfern ist ausdriicklich die Rede bei Liv. I, 20, auch 
wissen wir dafs in der Regia und bei andern Gelegenheiten Widder und 
Liiininer geschlachtet wurden. Ueberdies enthieit das Ritualgesetz auch 
iiber solche Opfer genaue Vorschriften, s. Varro 1. 1. V, 98, Serv. A. XII, 
170 u. a. Also geht Plutarch Numa 8 zu weit, wenn er im Vergleiche Nu- 
mas und der Pythagoreer keine blutigen Opfer auerkennen will: dv- 
aCfiaxToi. yuq r/Gav ai! re noXXai Si dXiyhov xai anovSrjg xai tiov ev~ 
reXeaTuTiov ntnoimxdvai. 

2) Plin. H. N. XVIII, 2 Numa instituit deos fruge colere et mola 
salsa supplicare. Nach Denis. XIV, 12, 14 wurden die von Romulus ein- 
gesetzten Opfer ohne Wein dargebracht, die von Numa nur von dem Wein 
beschnittencr Reben. 

3) Ennius b. Varro 1. I. VII, 43 von Numa: mensas constituit idem- 
que ancilia . . . libaque, fictores, Argeos et tutulatos. Ib. 44 
Jictores dicti a fingendis libis. Vgl. die Nachweisungen b. Marquardt 
IV, 198. 

8* 
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reatio gegeben hat1)- Mit welcher peinlichen Sorgfalt ubrigens 
z. B. die mola salsa fur den offentlichen Cultus zubereitet wurde, 
davon geben die darauf beziiglichen Gebrauche der Vestalischen 
Jungfrauen eine deutliche Vorstellung. Die Menschenopfer schei- 
nen, soweit sie iiberhaupt noch bestanden, durch Numa ganzlich 
entfernt und durch sinnbildliche Gebrauche ersetzt zu sein, 
worauf namentlich die Legende von Numa und dem Jupiter Eli- 
cius deutet. Ja die Aengstlichkeit vor allem Blutigen und was 
daran erinnern konnte war in dem romischen Gottesdienste so 
grofs, dafs der Gebrauch des Eisens von alien heiligen Handlun- 
gen streng ausgeschlossen war und auch der Leib der Priester 
niclit von einem Eisen beriihrt werden durfte, eine Biicksicht 
welche sich iibrigens auch in andern alten Beligionen findet und 
in Italien auch von den Etruskern und Sabinern beobachtet sein 
soli2). Endlich wird auch der Gebrauch der spater bei Opfern 
und andern heiligen Handlungen allgemein herkommlichen Flo- 
tenmusik immer so bestimmt von den Etruskern abgeleitet, dafs 
eine solche oder iiberhaupt irgend eine Musik beim Gottesdienste 
des Numa nicbt wohl denkbar ist. 

Druckt sich in diesen Thatsachen eine strenge Niichtern- 
heit und eine ebenso grofse Gewissenhaftigkeit des religiosen 
Gedankens aus, so ist die Seele einer andern Beihe von Gebrau- 
clien die castitas d. h. der Sinn fiir Beinheit, welche sowohl 
von alien Betenden und Opfernden3) als von dem Opfer selbst, 
vor allem aber von dem ganzen priesterlichen Personal gefor- 
dert wurde und wieder eine Menge von einzelncn ritualen Vor- 
schriften und Bestimmungen zur Folge hatte. Daher die vielen 

1) Dionys II, 25, Plin. H. N. XVIII, 8, 19. Vgl. ib. 7, 11 Populum 
Romanum Jarre tantum e frumento CCC annis usum Vemus tradit, und 
3, 3 gloriam denique ipsam a farris honore adoream appellabant. Non. 
Marc. p. 52 ador frumenti genus quod epulis et immolationibus sacris 
piuvi putatur. Ib. p. 114 Varro de vita populi Ro. lib. 1. In eorum sacris 
liba quum sunt facta, iniicere solent farris semina et dicere se ea fe- 
bruare i. e. pura J'acere. 

2) Macrob. V, 19, 13 Prius itaque et Tuscos aeneo vomere uti, cum 
conderentur urbes, solitos in Tageticis eorum sacris invcnio, et in Sabinis 
ex aere cultros quibus sacerdotes tonderentur. Serv. V. A. 1, 448 Jlamen 
Dialis aereis cultris tondebatur. Auch bei dem Bau der alten Holzbriicke 
durfte kein Eisen gebraucht und in die Haine und Heiligthiimer der Gotter 
ohne vorgangige Siihnungen kein Eisen gebracbt werden. Vgl. Lobeek 
Aglaoph. p. 680. 896 und Lasaulx Studien des class. Altertbums S. 117. 

3) Die allgemeine Vorschrift bei Cicero de Leg. II, 8, 19 sld divos 
adeunto caste, pietatem adhibento, opes amovento : qui secus faxit, deus 
ipse vindex exit. 
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Wasckungen, Besprengungen und Raucherungen, wie sie bei al¬ 
ien religiosen Ilandlungen erforderlich waren; dalier die iiufserste 
Reinlichkeit und Sauberkeit namentlich beim Culte der Vesta, 
deren Heerd als Gemeindeheerd zugleicb ein Symbol des offent- 
lichen Gottesdienstes uberhaupt war: daher ferner die vielen und 
liaufig wiederholten Lustrationen der Stadt, des Stadtgebietes, 
der Biirgerschaft, des Heeres, ja selbst des Viehstandes, wie sie 
in den verschiedensten Culten, namentlich aber in dem der alten 
Nationalgotter Mars und Faunus vorkommen, alle mit der zu 
Grunde liegenden Vorstellung, dafs nur das den Gottern lieb und 
angenehm sein konne, was von dem Makel und der Befleckung 
der irdischen Natur und des irdischen Gebraucbs immer von 
neuem gereinigt werde. Daher ferner die strenge Feierlichkeit 
in der Anwendung der einmal hergebrachten und consecrirten 
Form el des Gebets oder frommen Gebrauchs, well durch die bei 
jeder Weihe vorgenommenen Auspicien die Gottheit selbst diese 
Forme! genehmigt, also ein fur allemal geheiligt hatte, so dafs 
die kleinste Abweichung ein Verstofs gegen ihren Willen war: 
eine neue Quelle vieler Versehuldungen und dadurch veranlafsten 
Suhnungen. Das ist das Gebiet der sogenannten piacula, von 
denen in den sacralen Vorschriften der Pontifices gleichfalls sehr 
ausluhrlich die Rede war. Piaculum commissum oder piacularis 
commissio hiefs nehmlich eine jede Versiindigung der Art, 
welche durch einen eignen Act der Siilmung, expiatio, wieder 
gut gemacht werden mufste; piaculum dann aber auch das Siihn- 
opfer, welches als Mittel der Siihne dargebracht werden mufste; 
aufser welchen bestimmt vorliegenden Fallen aber auch fur eine 
eventuelle Versiindigung z. B. beim Dienste der Todten vor der 
Erndte die porca praecidanea geschlachtet, oder in solchen Fallen, 
wo aus bestimmten Zeichen der Gotter auf eine nicht naher 
nachweisbare Versiindigung geschlossen wurde, sogenannte po¬ 
stpones oder postulationes als von den Gottern geforderte Siihn- 
opfer dargebracht wurden 1). Und zwar war bei den Opfern, den 

1) Arnob. IV, 31 Si in ceritnoniis vestris rebusque divinis postilio- 
nibus locus est et piacularis dicitur contracta esse commissio, si 
per imprudentiae lapsum aut in verbo quispiam aut simpuvio deerrarit, 
aut si rursus in sollemnibus ludis curriculisque divinis commissum 
omnes statirn in religiones clamatis sacras, si ludius constitit aut tibicen 
repente conticuit, aut si patrirnus ille qui vocitatur puer omiserit per 
ignorantiam lorum aut tensam tenere non potuit. Vgl. Cic.de Harusp.resp. 
11, 23 und Plut. Coriolan 25. In demselben Sinne sagt Virg. Aen. VI, 569 
cornmissa piacula und Cic. de Leg. II, 9 sacrum c o minis sum, quod 
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Gebeten, den Processionen der geringste Verstofs schon wichtig 
genug, urn solclie Siihnungen oder auch eine Wiederholung der 
ganzen heiligen Handlung oder wenigstens des besondern Acts, 
in welcliem das Versehn vorgefallen war, nothwendig zu machen: 
irgend ein Versehn oder eine Auslassung beim Vortrage des Ge- 
bets, eine falsche Bewegung der Hand beim Gufsopfer, eine 
plotzliche Stockung der Tanzbewegung oder der begleitenden 
Flote oder der Procession, indem etwa eins der Pferde, welche 
die Processionswagen der Gotter zogen, scheu vvurde oder der 
Ivnabe, welcher den Wagen fiihrte, die Ziigel mit der linken Hand 
ergriff oder fallen liefs. Es soli vorgekommen sein dafs um 
solcher Versehen willen ein und dasselbe Opfer wohl dreifsig 
mal wiederholt worden war. Ferner mag bier der in Rom und 
ganz ltalien zu alien Zeiten aufserordentiich zahlreichen G e- 
liibde (vota) erwahnt werden, eine Art von Religiositat die man 
in so haufiger Anwendung auch nicht leiclit in einer andern Re¬ 
ligion des Alterthums wird nachweisen konnen. Gleich in den 
altesten Zeiten der Nation kiindigt sicli dieser Trieb in den hiiu- 
figen Gelubden des heiligen Friihlings an (S. 104), und bis zu 
den letzten Zeiten der Kaiser beurkundet er sich in zahllosen 
Dedicationstiteln und in den haufigen Gelubden fiir das Wohl 
des Kaisers und des kaiserlichen Hauses, wie sie namentlich am 
dritten Januar, welcher Tag danach der der Vota hiefs, von 
Staatswegen concipirt wurden. Zu Grunde liegt, von dem Mifs- 
brauche abgesehen, gewifs auch hier ein tiefes Gefiihl der Ver- 
pflichtung fur alles Gute und alles Heil, welches man von den 
Gottern durch fromme Stiftungen zu erlangen hofft; die haufige 
Uebung hatte friihzeitig die Form eines formlichen Contractes 
angenommen, vermoge dessen der Gelobende fiir den gesetzten 
Fall einer Erhorung seines Gebetes reus wird d. h. verpflichtet 
zu der angelobten Gabe, Stiftung oder Heiligung seiner eignen 
Person, wie er nach erfolgter Erhorung als damnatus, also als 
gleichsam Verurtheilter sein Geliibde erfiillen mufs1). Endlich 
die vielen Ahndungen, Traume, omina, ostenta, portenta, lauter 

neque expiari poterit, impie commissum est; quod expiari poterit, 
publici sacerdotes expianto. Doch sind piacula auch die victimae, quibuu 
facinus expiabatur admissum., Schol. Horat. Od. 1, 28. 

1) Macrob. S. Ill, 2, 6 Haec vox propria sacrormn est, ut reus voce- 
tur qui suscepto voto se numinibus obligat, damnatus autem qui pro- 
missa vota icon solvit. In diesem Sinne konnte auch eine Vestalin rea hei- 
fsen, und ich glaube dafs dieses der Grund der Benennung der Rea Sil¬ 
via ist. 
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Andeutungen, Priifungen und Merkmale des gottlichen Widens, 
ein Aufmerken auf jedes Zeichen der gottlichen Vorsehung, wo 
es sich irgend zeigen mochte und konnte, am Himmel oder auf 
Erden, im Bauche des Opferthiers oder durch allerlei Abnormi- 
taten des natiirlichen Verlaufs der Dinge: diese merkwurdige 
Superstition des Lebens und der Naturempfindung, welche die 
Romer den Griechen gegeniiber allerdings weit aberglaubischer 
und scliwerlalliger zu jeder Wissenschaft erscheinen lafst, aber 
docli auch eins von den vielen Merkmalen ilirer tiefinnerlichen 
Furcht der Goiter ist. 

Eine besondre Beachtung verdienen schliefslicb die vielen of- 
fentlichen Gebete und Gebetsformeln (precationes, carmina), 
welcbe fur uns um so wichtiger sind, weil grade in dieser Hin- 
sicht die pontilicale Gesetzgebung des Numa olfenbar einen sebr 
bedeutenden Eintlufs auf das Gottersystem und den Gotterglau- 
ben, d. h. auf die Namen und Anrufungen der Getter gehabt hat. 
Namentlich sind hier die In digit amenta wichtig, ein eigner 
Abschnitt der heiligen Urkunden, welcher in seiner ersten Ab- 
fassung auch auf Numa zuruckgefubrt wird, aber mit der Zeit 
gleichfalls erweitert und vielfacb uberarbeitet sein mag. Die Kir- 
chenvater und andre Scbriftsteller, welcbe sie aber nur aus dem 
grofsen Werke Varros kannten, pflegen sie wie ein Repertorium 
alter Gotternamen zu benutzen und besonders bei iliren Klagen 
liber den ausgearteten Polytheismus der Romer darauf zuriick- 
zugehn, obwohl Cicero seinerseits von einer iibergrofsen Menge 
der Gotter in den pontilicalen Urkunden nichts wissen will1). 
So bat man auch neuerdings in diesen Indigitamenten meist 
Verzeichnisse, eine Art von officieller Protokolle der iiltesten 
Gotternamen gesehen2), ich glaube mit Unrecht, da man sie 
vielmehr fur eine Sammlung der alten Gebetsformeln des olTent- 
lichen, von den Pontilices uberwachten Gottesdienstes batte hal- 
ten sollen, in denen die Reihen und Namen der Gotter nach 

1) Arnob. If, 73 Non doctorum in litteris continctur, Apollinis nomen 
Pompiliana Indigitamenta nescirel wo abet* wohl nur der iilteste 
Theil der Sammlung zu verstehen ist, denn die Vestalinnen nannten in ih- 
ren Gebeten auch den Apoll. Serv. V. Ge. 1, 21 in Indigitarnentis i. e. in 
libris pontijicalibus, qui el nornina dear am et rationes ipsorum nominum 
continent. Auch Cic. IN. D. 1, 30, 84 meinte gewifs diese Bucher: Deinde 
nominum non magnus numerus, ne in pontijiciis quidem nostns, deorum 
autem (d. h. der wirklich existirenden und in alter Welt verehrten) innu- 
merabilis. 

2) J. A. Ambrosch iiber die Religionsbiicher der Romer, Bonn 1843. 8. 
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eigenthiimlichen liturgischen Principien zusammengestellt waren. 
Der Xitel indigitamentum wird wohl am besten als Frequentativ 
von index zu verstehen sein1), so dafs diese Biicher insofern 
allerdings Yerzeichnisse waren, aber nicht von blofsen Gotter- 
namen, sondern von solcben Gebeten, in denen nach alterthiim- 
licber Weise bei den verschiedensten Veranlassungen des Lebens, 
Geburten, Hochzeiten, Todesfallen, fur die Aecker, fur das Yieh 
u. s. w. zu den Gdttern gebetet wurde2 3). Daher das Wort indi- 
gitare auch in derselben Bedeutung wie Beten und Anrufen ge- 
braucht wird, namentlich von dem priesterlicben, mit religioser 
Weihe und bei einer feierlichen Gelegenheit vorgetragenen Ge- 
bete der Pontifices, der Yestaliscben Jungfrauen und der Flami- 
nes°); ja auch wolil, weil man dem Gebete iiberhaupt und vol- 
lends dem Gebete der hochsten geistlichen Wiirdentrager eine 
magiscbe Kraft zuscbrieb, in dem Sinne einer magischen Be- 
schworung durch Gebet und Anrufung4). Ja es ist gelegentlich 
ausdriicklich von einer in den Hiinden der Pontifices befindli- 
chen Sammlung der offentliclien Gebete des romischen Staats- 
cultus die Rede5), so dafs man eben die Indigitamenta dafur 
wird halten diirfen d. h. fiir einen autbentischen Originalcodex 
sammtlicher in der Praxis des romischen Staatsgottesdienstes 
bei dieser oder jener Gelegenheit vorgetragenen Gebete, nach 
welcbem die Pontifices als Oberaufseher des offentliclien Cultus 
auch diese Praxis iiberwachten. Der Form nach wird man sich 

1) Weun der Name nicht vielleicht gleiehbedeutend mit axamenta ist, 
s. weiter unten S. 126. 

2) Censorin d. d. n. 3 alii sunt praetorea dei complures horrii- 
num vitam pro sua quisque p o rtione adminicul antes, quos vo- 
lentem cognoscere Indigitamentorum libri satis edocebunt. 

3) Varro b. Non. Marc. p. 352 Numeriam, quam deam solent indigi- 
tare etiam Pontifices. Serv. V. A. VIII, 330 Tibennus — a Pontificibus 
indigitari solet. Macrob. 1, 12, 21 von der Maia: Auctor est Cornelius 
Labeo, — hanc eandem Bonam Faunamque et Opetn et Fatuam Pontifi- 
cum libris indigitari. lb. 17, 5 Virgines Vestates ita indigitant: Apollo 
Mediee, Apollo Paean. Daher Serv. V. A. XII, 794 iudigeto durch precor 
et invoco erklart. Vgl. Paul p. 114 . ndigitanto imprecanto. Gloss. 
Labb. Indigitamenta leqaTixa. 

4) Paul. p. 114 Indigitamenta incantamenta vel indicia. Tertull. 
de Ieiunio 16 Cum stupet coelurn et aret annus, nudipedalia denuntiantur, 
magistratus purpuras ponunt, fasces retro avertunt, preces indigi- 
tant, hostiam instaurant. 

5) Gell. N. A. XIII, 2, 23 (22) Comprecationes deum immortalium, 
quae ritu Romano fiunt, expositae sunt in libris Sacerdotum Populi Ro¬ 
mani. Darunter sind die Pontifices zu verstehen. 
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diese Gebete nach Art der alten Liturgieen oder Hymnen zu den- 
ken liaben, etwa der Orpbischen Hymnen und der altesten Ge- 
sange und Liturgieen der christlichen Kirche, wo auch haulig der 
Text nur aus einer Zusammenstellung vieler einzelnen Namen 
und Beinamen besteht1). Ohne Zweifel vvaren auch diese Texte, 
noch viel mehr als die Fasten und der Kalender, urspninglich 
geheim d. h. nur fur die geweihten Ivreise der Priester bestiinmt 
und der Oeflentlichkeit sorgfaltig entzogen; bis spater bei der 
allgemeinen Verweltlichung des Priesterthums und der priesterli- 
chenBildung auch sie zuganglich und ein Gegenstand der gelehrten 
Forschung wurden, in welchem Sinne z. B. ein gewisser Granius 
Flaccus ein eignes Bucli de Indigitanientis an den Casar gerichtet 
hatte, wahrscheinlich als dieser Pontifex Maximus gevvorden war, 
s. Censorin d. d. n, 3. Vorziiglich aber war Varro auch in diesen 
wichtigen Urkunden sehr zu Hause; namentlich scbeint er sie in 
deni Abschnitte seines YYerks de diis certis (S. 63) durchgangig 
excerpirt und auf eigenthiimliche Weise iiberarbeitet zu haben, 
aus welch er Quelle dann wieder die spateren Schriftsteller schopf- 
ten. Auf die in mebr als einer Hinsiclit hochst interessanten 
Gotternamen der Indigitamenta, so vveit wir deren Reilien aus 
diesen spateren Schriftstellern wiederlierstellen konnen, werde 
ich in dem zehnten Abscbnitt zuruckkommen. Hier sei nur so¬ 
viet bemerkt, dafs ich die grofse Mehrzahl dieser Gotter keines- 
wegs fur Cultusgotter im eigentlicben Sinne des Worts halten 
kann, wie sie denn auch Varro nicbt als solche behandelt hatte. 
Vielmehr konnen sie neben den wenigen Cultusgottern, welche 
sclion zur Zeit Numas galten (S. 57), nur fur numina und eine 
eigenthiimliche Art von mannlichen und weiblichen Genien gel- 
ten, welche ich zum Unterschiede von den Orts- und Personal- 
genien (S. 68) Gelegenheitsgenien nennen mochte, d. h. fur gei- 
stige Kriifte und Wirkungen der allwaltenden Gottheit, welche 
nach Art des altesten Gottercultus eben nur furs Gebet und 
durchs Gebet um Schutz und Hitlfe nach Mafsgabe der einzelnen 
Gelegenheiten, fur welche man sie anrief, personificirt wurden. 
Auch werden diese Gotter bei den Kirchenvatern sowohl von den 
mythologischen als von den Cultusgottern ausdriicklich unter- 
schieden2) und von Tertullian gelegentlich sogar recht passend 

1) Lobeck Aglaoph. p. 400 sq. 
2) rertull. ad Nat. II, 11 Nec contenti ens deos asseverate, qui visi 

retro, audvti contrectatique sunt, quorum effigies descriptae, negotia di- 
gesta, memoria propagala, umbras nescio quas incorpo rales in- 
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rait den biblischen Engeln verglichen 1), obwohl sie sich an an- 
dern Stellen wieder gellissentlich fiber diesen unberufenen und 
ganz fiberflfissigen Gotterpobel, wie sie sicb ausdrficken, iirgern 
und lustig machen2); wozu ein gegrfindeter Anlafs zu ihrer Zeit 
um so weniger vorhanden war, da die grofse Mehrzahl dieser 
Namen schon zur Zeit Varros so gut wie verschollen war. Hat- 
ten sie ja hin und wieder einen eignen Cultus im Volke gehabt 
und einzeln sich sogar auf die Dauer in demselben behauptet, so 
darf man daraus keineswegs auf den einlachen und bilderlo- 
sen Gottesdienst des Numa zurfickschliefsen. Es liegt in der 
Natur solcber Personificationen von geistigen Kraften, auch die 
der Tugenden bei Griechen und Romern konnen als Beispiel die- 
nen, dafs sie mit der Zeit an Consistenz gewinnen und darfiber 
selbst zuletzt zu Cultusgottern werden, vollends wenn der Trieb 
nach Bildern und andrer sinnlicher Vergegenwartigung einmal 
erwacht ist. 

Wie viel in Rom gebetet wurde und wie angstlich und ge- 
wissenhaft man auch in dieser Hinsicht war, erfahrt man aus 
einer wichtigen Stelle bei Plinius H. N. XXVIII, 2, 3, wo er fiber 
die magische Wirkung von Gebets- und Beschworungslormeln 
spricht und bei dieser Gelegenheit verschiedener noch zu seiner 
Zeit gebrauchter Formeln der Art gedenkt. Der Glaube an die 
Kraft des Gebets sei so allgemein, dafs kein Blut eines Opfer- 
thiers, keine Beobac.htung des gottlichen Widens oline Gebet ffir 
wirksam geJte. Gewisse Formeln werden gesprochen wenn man 
gottliche Zeichen zu haben wfinscht, andre wenn ein Uebel ab- 
gewendet werden soil, wieder andre wenn den Gottern ein 
Wunsch vorgetragen wird. Auch sind die Gotter von den hoch- 
sten Magistralspersonen immer mit bestimmten herkommlichen 
Worten beschworen worden, und damit ja kein Wort des Textes 
ausgelassen oder nicht in der rechten Folge gesprochen werde, 
best eine dazu angestelltePerson dieFormel nach dem geschriebe- 

atiimales el nomina de rebus efflagitant deosque sa?iciunt. Au¬ 
gustin C. D. IV, 8 Quando autem possint uno loco libri hums commemo- 
rari omnia nomina deorum aut dearum, quae illi grandibus voluminibus 
vix comprehendei'e potuerunt, singulis rebus propria dispertien- 
tes officia numinum? Vgl.lV,24 und Serv. Georg. 1, 21 Nam, ut su¬ 
pra diximus, nomina numinibus ex oj'jiciis constat imposita. 

1) De anima 37 nos officia divina angelis credimus. 
2) Augustin C. D. IV, 9 turba minutorum deorum. IV, 11 turba quasi 

plebeiorutn deorum. Vgl. oben S. 54 und VII, 4, wo er diese Gotter tan- 
quam minuscularios vectigalium conductores nennt. 
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nen Texte vor, wahrend eine andre zur Controle dabei stolit, eine 
drittevorbeidensteht um jedesstorende Wort zuverbieten undend- 
lich der Flotenblaser dazu blast, damit ja niclits Storendes gehort 
werde: da beriihmte Beispiele vorliegen dafs entweder ein Fluch 
geschadel hat oder das Gebet durch eine falsclie Wendung seines 
Ziels verfehlte, in welchen Fallen z.B. dieMerkmale derEingeweide 
oder das Herz des dastehenden Opfertbieres entweder ganz ver- 
schwinden oder sicli verdoppeln. Noch ist die alte Formel vor- 
handen, fahrt er fort, nut vvelcher sich die beiden Decier, Vater 
und Sohn, devovirt liaben, auch die Beinigungsformel der Ve- 
stalin Tuccia, als sie der Unkeuscliheit angeklagt das Wasser im 
Siebe trug. Noch in unsrer Zeit hat man gesehen, vvie auf dem 
Forum Boarium ein Grieche und eine Griechin oder ein Paar 
aus einer andern Nation, mit welcher wir eben zu thun hatten, 
lebendig begraben wurde, wozu von dem Yorsteher des Colle- 
giums der Funfzehn eine Formel gesprochen wird, so grausig 
und machtig, dafs man schon beim blofsen Lesen ihre Gewalt 
zu empfinden glaubt: lauter Thatsachen welche die Erfahrung 
von 830 Jahren fiir sich liaben. Ja wir giauben noch heute dafs 
unsre Vestalischen Jungfrauen fliichtige Sklaven, wenn sie die 
Stadt noch niclit verlassen haben, durch ihr Gebet festzuhalten 
vermogen, da man ohnehin, wenn einmal im Princip zugegeben 
wird dafs die Getter das Gebet erhoren und durch Worte be- 
stimmt werden, diesen ganzen Giauben auch zugeben mufs. 
Unsre Altvordern wenigstens haben immer daran geglaubt, selbst 
an das Seltsamste, dafs Blitze durch Worte vom Himmel herun- 
ter beschworen werden konnen. Ja man hielt, setzen wir hinzu, 
eine Beschworung bei dem Namen der Gutter unter alien Um- 
standen fiir so unwiderstelilich, dafs Verbrecher, sobald sie in of- 
fentlicher Volks versammlung eine solcheBeschworung ausgespro- 
chen hatten, dieselbe feierlich zun'icknehmen (resecrare) mufs- 
ten, s. Paul. p. 280. Von einzelnen herkommlichen Fallen aber, 
in denen sonst von derartigen Gebets- und Beschworungsfor- 
meln ein offentlicher Gebrauch gemacht wurde, setzen wir noch 
folgende hinzu; die meisten sind solche, wo die Pontifices iiber- 
haupt, namentlich der Pontifex Maximus als Priester oder als Ober- 
aufseher des Gottesdienstes die Formel vorsprach. Zunachst viele 
feierliche Opferhandlungen, welche im Namen des romischen 
Volkes vollzogen wurden und zwar so dafs sehr oft auch die Pon¬ 
tifices dabei als Priester fungirten 1). Ferner die feierlichen Be¬ 

ll S. die Nachweisun^en b. Marquardt Handb. IV, 197If. 
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schworungen der Gutter (obsecrationes) in besondern Ungliick 
verheifsenden Fallen, wo entweder die Sibyllinischen Funfzehner 
oder der Pontifex Maximus die Formel vorsprach, verba praei- 
bat, vgl. Sueton Claud. 22; desgleichen die vielen Einweihungen 
(consecrationes), wo der Pontifex in derselben Weise thatig 
war 1). Derselbe mufste ferner bei den vielen im Namen des 
Staates ausgesprochenen Gelubden den Behorden die Formel 
vorsagen2), aucb bei den in alterer Zeit nicht seltenen Devotio- 
nen, vollends wo ein hoherer Magistrat oder gar der Feldherr 
seine Seele fur das Wolil des ganzen Volks den Unterirdischen 
verschwor, z. B. nach der Niederlage an der Allia, wo die in den 
Wiirden der letzten Generationen ergrauten Senatoren sich fur 
das Vaterland und ihre Mitbiirger als Siihnopfer dargeboten ha- 
ben sollen, und bei den bekannten Devotionen der Decier3). 
Ferner waren sie in gleicher Weise thatig bei den Evocationen 
der Gutter einer belagerten Stadt (Plin. H. N. XXVIII, 2, 4), 
aucb bei dem Siihnopfer der Argeer, wo die Pontifices und die 
Vestalischen Jungfrauen wie in andern Fallen zusammenwirkten 
(Dionys. 1, 38, Varro 1. 1. VII, 44), endlich bei den Opfern und 
Gebeten des sogenannten Amburbium d. h. eines siihnenden 
Umzugs um die Grenzen des Stadtgebiets (Strabo V p. 230), 
vermuthlich auch bei den ehelichen Trauungen nach dem alten 
Ritus der Confarreatio, wo der Pontifex Maximus und der Fla- 
men Dialis zugegen waren und nicht bios symbolische Gebrauche 
verrichtet, sondern auch bestimmte Formeln gesprochen wur- 
den4). Ja es wurde selbst vor den offentlichen Verhandlungen 
und Reden auf dem Markte in alterer Zeit, sogar bis zu der des 
Cato und der Gracchen, ein religioser Act vorgenommen, na- 
mentlich ein feierliches Gebet zu den alten Gottern des Staats 

1) Liv. IX, 46, Plin. H. N. XI, 37, 65. Immer wurde bei solchen Ge- 
legenheiten die einzuweihende Stiitte zuerst von den Augurn von dem pro- 
fanen Gebrauche losgesprochen und darauf von einem weltlichen Magi¬ 
strate unter dem Beistande der Pontifices die Consecration vorgenommen. 
Und zwar wurden mit dem Tempel auch a Lie darin befindlichen oder zu 
ihm gehorigen Gerathe, der Opferlisch, der Altar u. s. w. geweiht, s. Serv. 
V. A. 1, 446; VIII, 279. Mehr bei Marquardt Handb. IV S. 223 If. 

2) Liv. IV, 27; XXXVI, 2 u. a. 
3) Liv. V, 41; VIII, 9; X, 28. 
4) Serv. V. Ge. 1, 31 Nupliae fiebant — farre, si per Pontificem 

Max. et Dialem Flaminem per fruges et molam salsam coniungebantur, 
unde confarreatio appeUabatur. Vgl. die Inschrift b. Or. n. 2648, Plutarch 
Qu. Ro. 50 und Gai. 1, 112 nach welcbem die Handlung vorgenommen 
wurde cum certis et sollemnibus verbis, praesentibus decern testibus. 
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gesprochen, bei welchem vermuthlich wieder der Pontifex Maxi¬ 
mus die dirigirende Person war d. h. dem Consul oder der sonst 
prasidirenden Magistratsperson das solemne carmen precationis 
vorsagte 1). Nur in den einzelnen Gottesdiensten z. B. der Vesta, 
des Jupiter, der Ackergoltinnen Tellus und Ceres und in ahnli- 
chen Fallen sprachen die Priester und Priesterinnen dieser Cot¬ 
ter selbst das Gebet2), auch dann natiirlich in der hergebrach- 
ten und consecrirten Forme], welche wie vorhin bemerkt wurde 
ohne Zweifel gleichfalls in den Urkunden der Pontitlces, ver¬ 
muthlich den Indigitamentcn verzeicbnet war. 

So hatten auch die Augurn bei ihren Beobachtungen, ihren 
Umziigen und Weihungen ihre bestimmten Formeln der Anru- 
fung und des Gebets, von denen leider nur wenige Bruchstucke 
erh alten sind3), endlich die verschiedenen Bruderschaften und 
Sodalitaten gleichfalls ihre alten Gesange und Formeln, welche 
in alten Urkunden bei ilinen bewahrt und nach diesen eingeiibt 
wurden4). Und zwar waren alle diese Formeln und Gesange 
consecrirt, so dafs nicbts daran verandert werden durfte5), und 
wenn sie vorgetragen wurden, so wurden sie de scripto vorge- 
tragen, wie wir dieses aus den Urkunden der Arvalen sehen, 

1) Gellius N. A. XIII, 23 (22) vgl. V, 12, wo zu schreiben ist in an- 
tiquis precationibus. Von den Exordien der alten Itedner Serv. V. A. XI, 
301 7iam maiores nullam orationem nisi invocatis numinibus inchoabant, 
sicut sunt omnes oi'ationes Catoms et Gi'acc/a, vgl. Synunacb. Ep III 44 
Iovem deosque ceteros Catoms lege praefabimur. Dais bei feierlichen Ge- 
legenheiten der Pontifex die solennen VVorte des Gebetes vorsprach, dart 
man nach Liv. XXXIX, 15 voraussetzen: condone advocata cum solle- 
nme carmen precationis, quod praefari priusquam populum adlo- 
quantur magistratus solent, peregisset consul, ita coepit. Gleich der Ein- 
gang seiner Rede beweist dais es eine Aufzahlung und Anrufung der Go't- 
ter gewcsen, quos colere, venerari precarique maiores instituerunt. 

2) Serv. V. Ge. 1, 21, Macrob. S. 1, 17, 15. 
3) Cic. N. D. Ill, 20, 52 in Augur urn. precatione Tiberinum, 

pmonein, Almonetn, Nodmum, alia propinquorum jluminum. nomina vide- 
mus, vgl Serv. V. A. VIII, 95. Fest. p. 351 Bene sponsis beneque volucris 
in precatione aug ur ali. Serv. V. A. XII, 175 per speciem augurii, 
quae precatio maxima appellatur, — cum plures deos quatn in ceteris 
partibus augunorum precatur lb. VI, 107 propne effata sunt Aug u- 
rum preces. ° 

.... ’) lul. Capitolin. M. Antonin. Pbilos. 4, dieser Kaiser sei in der Soda- 
i at der Sauer sowolil praesul als rates und magister gewesen, et multos 

inauguravit atque exauguravit nemine praeeunte, quod ipse car min a 
cuncta didicisset. 

• t ^ Quintil. 1, 11 Saliorum carmina vix sacerdotibus suis satis 
mtelleeta mutari vetat religio el consecratis utendum est. 



126 ZWE1TER ABSCHNITT. 

welcbe uns ein altes Lied dieser Bruderschaft erhalten haben 
und zugleicb iiber die Art des Vortrags belebren. Die beruhm- 
testen unter diesen Liedern waren bekanntlich die der Saber, 
welche axarnenta genannt wurden und als eine Reihe von Versen 
beschrieben werden, von denen jeder einzelne einem bestimmten 
Gotte gait, daher sie nach ihnen Ianui, Iovii,Iunonii,Minervii u. s.f. 
genannt wurden '). Der Name axarnenta ist entweder ab axibus 
abzuleiten, weil die alteste Urkunde auf ahnlichen Holzpyramiden 
wie die Solonischen Gesetze geschrieben waren, oder von axare, 
einem alten Frequentativ von agere in dem Sinne von opfern, 
weil sie zu den Opfern der Saber vorgetragen wurden1 2). Der 
Ursprung des Concepts wurde bei diesen Liedern ausdriieklich 
auf Numa zuruckgefuhrt, daher sie allgemein fiir das alteste 
Denkmal der romischen Poesie und der romischen Sprache gal- 
ten, s. Varro 1. 1. VII, 3, Cic. de Orat. Ill, 51, Horat. Ep. 
1,2,85. 

Also uberall eine Neigung zum opus operatum und zum 
Formelwesen und Bucbstabendienste, welche in der That sehr 
an Mosaismus und Pharisaismus erinnert. Es ist nicht zu ver- 
kennen, dafs ein solches VVesen, von den altesten Zeiten her in 
den Schulen der Priester und den einzelnen Collegien iiberbefert, 
dem romischen Rechte und dem strengen Formelwesen der Ro- 
mer mit ihrem starren Festhalten am Herkommlichen sehr zum 
Frommen gereichen mochte. Aber eben so einleuchtend ist es, 
dafs eine freiere Auflassung der Religion und des gottlichen We- 
sens dabei nicht aufkommen konnte, am wenigsten eine JVlytho- 
logie und ein Cultus wie der griechische. Um so merkwurdiger 
ist die Revolution, welche von den hellenisch gebildeten Tarqui- 
niern und dem zu ihnen gehorigen Servius Tullius wie iiber- j 
haupt in der Geschichte des romischen Staats und der romi¬ 
schen Sitte, so ganz vorzuglich auf diesem Gebiete herbeigefuhrt ; 
wurde. 

1) Paul. p. 3 Axamenta dicebantur carviina Saliaria, quae a Sa- 
liis sacerdotibus cancbantur in univei'sos daemon as compositi. IS am in deos 
singulos versus facti a nominibus eorum appellabmitur, ut Ianui, Iovii, Iu- 
nonii, Minervii. Fiir daemonas giebt der gewohnliche Text homines, 
wofiir Muller deos wollte, Hartuug Ret. d. St. 1, 42 Semones. Fiir Ianui, 
Iovii giebt derselbe Text lanuli. 

2) Vgl. Scaliger zu Paul. p. 301 ed. Lindem., Marini Atti p. 595 
und Corssen Orig. Po. Ro. p. 45 sq. vgl. Paul. p. 8 axare nominare, 
Gloss. Labb. anaxant ovopdCovffiv, axarnenta Gti/oi ini ftvoiwv 
‘HquxXIovs (eine Verwechslung mit Mars). 
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3. Die Neuermigen dor Tarquinier mid Hire Folgen. 

Mogen diese Tarquinier nun wirklich von dem Griechen 
Demaratos, jenem Auswanderer aus Korinth, abgestammt haben 
oder ein eingebornes etruskisches Geschlecht gewesen sein, ge- 
wils ist dafs die Bildung der Etrusker damals schon mit helleni- 
schen und andern auslandischen Civilisalionselementen ganz 
durchdrungen waren und dal’s durch sie der Strom dieser neuen 
Bildung zuerst in das bisher ini altern latinischen und sabini- 
schen Herkommen noch gleichsam embryonisch verscblossene 
Rom gefuhrt wurde: eine Thatsache welche um so merkwurdiger 
ist, weil das Zeitalter der Tarquinier der Zeit nach mit dem der 
griechischen Tyrannen vom altern Datum, zu denen auck sie ge- 
wissermafsen geziihlt werden kiinnen, zusammenfallt. Wie diese 
im Kampfe mit der Aristokratie begrilfenen Tyrannen liberal] zu- 
gleich die untern Stande gehoben und eine glanzende Architectur, 
einen glanzenden Gottesdienst gefbrdert haben, so geschah es 
aucb in Rom; ja es ist geschichtlich iiberliefert dafs der letzte 
Tarquinier in personlicherVerbindung nicht allein mit den gleich- 
artigen Dynasten in Lalium, sondern auch mit dem Tyrannen 
Aristodemos von Cuma stand. Die durch die Tarquinier herbei- 
gefiihrten Neuerungen mufsten aber in Rom schon deshalb weit 
folgenreicher sein als bei den Griechen, weil diese auf den Po- 
Jytheismus der Kunst durch ihre Mylhologie und den Einllufs 
des Orients lange vorbereitet waren; dahingegen in Rom, wie ich 
mir durch die Entwickelung des von Numa eingerichtetenGottes- 
dienstes deutlich nachgewiesen zu haben schmeichle, die alte 
Zeit mit der nun eindringenden neuen im entschiedensten Wider- 
spruche gestanden haben mufs. 

Vermuthlich dachte Varro, wenn er den bilderlosen Cultus 
der Vorzeit auf 170 Jahre berechnete, an das alte Schnitzbild der 
Diana auf dem Aventin, welches nach der herkommlicben Chro¬ 
nologic der Stadt zwischen dem J. 176 und 219 d. St. von dem 
Konige Servius Tullius dedicirt und dem Vorbilde des Cultus der 
Artemis zu Massalia, mittelbar zu Ephesus entlehnt sein soli1)- 
Indessen war genau genommen nicht dieser Cultus, sondern der 
von dem ersten Tarquinier begriindete, von dem letzten vollstan- 
dig ausgestattete der Capitolinischen Trias der erste in seiner 
neuen und hildlichen Art; jedenfalls war er es, durch welchen 

1) Strabo IV p. 180 vgl. Mommsen Ro. Gescb. 1} 220. 
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zugleich ein neuer Geist ausgesprochen und das Vorbild eines 
neuen Gottesdienstes aufgestellt wurde, welches fiir den gesamni- 
ten romischen Staatscultus aufserordentlich folgenreicb werden 
sollte. Diese Gdtter treten zuerst mit einem Ansprnch auf welt- 
liche Macht und Herrlichkeit auf, wie er gleichzeitig von ihren 
Schiitzlingen, den Konigen, spater von den Pratoren, Consuln 
und Dictatoren im Namen des romischen Volkes erhoben wurde. 
Ihnen zuerst wurde von etruskischen Baumeistern der prachtige 
Tempel auf dein Capitol erbaut, welcher immer eine der schon- 
sten Zierden der Stadt geblieben ist, ihnen zuerst von etruski- 
schen Kiinstlern jene Bilder in ganz ausgefiihrter menscblicher 
Gestalt erricbtet, welchen ganz im Stile des etruskischen und 
bellenischen Gotzendienstes der Zeit von vielen dienenden Per- 
sonen aufgewartet wurde ’). Dazu kam die Einfiihrung der ludi 
Romani, der ersten Spiele in deni specifisch romischen Sinne, 
wie sie sich bald in den verschiedensten Kreisen des Gotterdien- 
stes geltend machten und zuletzt fiir das Volk und die vornehme 
Welt bei weitem zur Hauptsache des Gottesdienstes iiberhaupt 
wurden. Zwar sollen auch Romulus und Numa einzelne Spiele 
gefeiert und gestiftet haben, doch konnen dieses nur elementare 
Anfange gewesen sein, da jene von den Tarquiniern nach etrus¬ 
kischen Mustern gestiftete, fiir welche Tarquinius Priscus den 
grofsen Circus zwischen dem Palatin und Aventin einrichtete, 
von alien Kundigen fiir die ersten in ihrer Art gehalten werden 
und mit dem ganzen Character des neuen Capitolinischen Gottes¬ 
dienstes genau zusammenhangen. Zerlegen wir sie in ihre ein- 
zelnen Bestandtheile, so wird das Aufserordentliche auch dieser 
Neuerung noch einleuchtender werden. Da gab es zuerst reich- 

1) Seneca b. Augustin C. D. VI, 10 yilius nuinina deo subiicit, alius 
lioras Iovi nuntiat, alius lie tor est, alius unctor, qui ratio rnotu bracchio- 
rum imitatur ungentem. Sunt quae Iunoni ac Minervae capillos disponant; 
longe a templo, non tantum a sirnulacro stantes digitos movent ornantium 
mode. Sunt quae speculum teneant, sunt quae ad vadimonia sua deos ad- 
vocent, sunt qui libellos offer ant et illos causam suam doceant. Doctus ar- 
chimimus, senex iam decrepitus, quotidie inCapitolio mimuvi agebat, quasi 
dii libenter spectarent quern homines desierant: — Sedent quaedam in Ca- 
pitolio quae se a love amariputant etc. OfFenbar ist hier manches Spiitere 
auszuscheiden, doeh gehoren die Wurzeln dieses Aberglaubens der Idolola- 
trie der iilteren Zeit an, vgl. die Toilette und Garderobe der grieehiseben 
Teinpelbilder bei Muller Handb. d. Archaol. § 69. Neuerdings erziihlt Gra- 
nius Licinianus Annal. fragm. p. 32 ed. K. A. F. Pertz von einer matrona, 
quae quasi mente commota sedit in consilio lovis, worauf das Capitoliura 
lustrirt wird. 
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liche Opfer und einen feierlichen Opferschmaus, das epulum lo- 
vis, wie solche Opfersclimause fortan gleichfalls wesentlich zu 
den heiligen Spielen gehorten') und namentlich bei den Spielen 
Jupiters immer den alten Mittelpunkt der Feier bildeten. .la diese 
Opfer und Opferschmiiuse wurden mit der Zeit so zahlreich, dafs 
die Stiftung einer eignen priesterlichen Behorde fur diesen Theil 
des Cultus noting wurde. Bald nach deni zweiten punischen 
lvriege, im J. 196 v. Chr., wurde nehmlich ein eignes Collegium, 
anfangs triumviri, spater septemviri epulones zu diesem Behufe 
eingesetzt, zunachst zur Erleichterung der Oberaufsicht der Pon- 
tifices, da sie propter sacrificiorum multitudinem d. h. bei der 
von Jahr zu Jahr zunelimenden Menge von Opfern und Opfer- 
schmausen so vielen Pflicbten nicht mehr geniigen konnten1 2). 
Ein zweiter Act war die feierliche Procession, pompa, welche die 
Attribute der Capitolinischen Goiter auf sogenannten Tensen 
d. h. den Processionswagen vom Capitole herab zum Circus ge- 
leitete, damit sie bei den dort zu ihrer Ehre gefeierten Spielen 
sinnbildlich gegenwartig waren, ein buntes Gewimmel vonWagen 
und Reitern, von Tanzern und Spielern, welche im etruskischen 
Geschmack costiimirt waren, von Gottern und Heiligthiimern, 
welches gleichfalls zuerst bei den Romischen Spielen aufkam und 
immer vorzugsweise bei ihnen beibebalten wurde. Endlich und 
drittens folgten dann die Circensischen Spiele selbst, fur welche 
schon Tarquinius Priscus den Circus Maximus angelegt hatte, 
aucli diese ein neuer Cultusact der Capitolinischen Gotter, daher 
die Quadriga ein wesentliches Attribut des Capitolinischen Jupi¬ 
ter und der Capitolinische Tempel selbst so gerichtet wurde, dafs 
die Gotter auf den Circus Maximus, den Schauplatz ihrer heiligen 
Spiele, hinabblickten. Audi dahei lagen aber etruskische Vorbil- 
der zu Grunde 3), ja man findet die lebendigen Bilder zu jenen 
Processionen, jenen Spielen in Rom in den Wandgemalden der 

1) Dio Cass. LI, 1 aycSvcc — isqov, ovtco yccQ rovg rrjv GtrrjGtV 
s/ovrag ovofid^ovnt, xuredfil-sv. 

2) Liv. XXXIII, 42, Cic. de Or. Ill, 19, 73, Marquardt Handb. IV, 
291 If. Wenn nach Cicero diePontifices illud ludorum epulare sacrificiorum 
schon nach der Stiftung Numas besorgten, so ist das nur eine von seinen 
vielen Ungenauigkeiten. Nach Paul. p. 78 hiefsen die Epulones in alterer 
Sprache Epoloni. Er setzt hinzu: Datum est autem Ms nomen, quod 
epulas indicendi Iovi ceterisquc diis potestatem habent. 

3) Liv. I, 35, 9 Ludicvum fiuit equi pugilesque ex Etru¬ 
ria rnaxime acciti. Sollemnes deinde annui mansere ludi, Romani 
Magnique varie appellati. 

Preller, Rom. Mylhol. 9 
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alten Graber der etruskischen Stadt Tarquinii. Wurden doch 
selbst die ersten scenischen Spiele, wie sie in Rom zuerst im J. 
390 d. St., 364 v. Chr. beliebt worden waren, nach etruskischen 
Mustern und durch etruskische Kunstler besorgt, bis spater die 
griechische Bildung auch hier die etruskische verdrangt hat, s. 
Liv. VII, 2. Ja damit der Capitolinische Gottercultus in jeder 
Hinsicht seinen umbildenden, die alte Sitte und den alten Cultus 
ganz erschiitternden Einflufs bewahre, wurde damals auf Veran- 
lassung des neuen Tempelbaus auch die etruskische Haruspicin 
zuerst in Rom geubt und somit auch eine neue Art von Divina¬ 
tion gestiftet, welche sicli neben der alteren und einheimischen 
Technik der Augurn zwar niemals vollig einbiirgern konnte, aber 
doch seitdem gleichfalls sowohl fiir den romischen Staat als fur 
das Familienleben unentbehrlich geblieben ist. 

Die Tarquinier haben aber nicht allein den etruskischen 
Gottesdienst nach Rom verpflanzt, welcher die herben Eigen- 
thiimlichkeiten seiner Heimath in spateren Generationen wieder 
abgestreift hat. Sie haben durch die Einfuhrung der Sibyllini- 
schen Spriiche aus dem griechischen Cuma auch ein fruchtbares 
Reis der griechischen Bildung und des griechischen Gottesdien- 
stes in den romischen Boden eingesenkt, welches mit der Zeit 
einen Sprofs nach dem andern getrieben, ja auf die Dauer ganz 
vornehmlich zur Hellenisirung des gesammten romischen Gottes- 
dienstes beigetragen hat1). Tarquinius Superbus war es, der 
diese Spriiche erwarb, in dem neu erbauten Tempel des Capito- 
linischen Jupiter niederlegte und fiir den Staatsgebrauch heiligte. 
Der Gebrauch, den der Staat von diesen Spruchen machte, be- 
stand darin, dafs man bei aufserordentlichen Calamitaten und 
Prodigien Siihnmittel in ihnen suchte, welche gewohnlich in der 
Stiftung von neuen Culten und Cultushandlungen bestanden. Ihr 
umbildender Einflufs beruhte wesentlich darauf, dafs sie griechi¬ 
schen Ursprungs waren und speciell zum Kreise der Apollini- j 
schen Religion gehorten, also auch im Sinne dieser Religion 
d. h. zur Verbreitung Apollirtischer und verwandter Griechischer 
Sacra in Rom wirkten. 

Die Ap ollinische Religion hatte sich mit den griechischen 
Colonieen nach Italien verbreitet und auch hier, wie iiberall, ihren 
seelenvollen und bildenden Character in den hervorragendsten 
Stadten von Grofsgriechenland bewiesen, vorziiglich dadurch 
dafs sie mit den Kiinsten der griechischen Musik, Mantik und 

1) Marquardt a. a. 0. S. 294 IF. 
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Kathartik iiberall Hand in Hand ging und in dieser Hinsicht fur 
die Pflege des Geistes sovvohl als des Korpers wie kein andrer 
Gottesdienst sorgte. Von dem Apoll von Cuma, der nachsten 
Nachbarin der Latiner (S. 15), diirfen wir schon wegen der Si- 
byllinischen Weissagung annelnnen, dafs er vorzugsweise als 
Paan d. h. als Heiler und Suhner bei leiblichen und geistigen 
Schaden angesehen wurde. So erscheint Apollo aber auch inMe- 
tapont und Kroton, wo die Pythagoreische Schule sicli vor- 
nehmlich an diesenDienst anlehnte und wo dieMiinzen eine sehr 
enge Verbindung mit Delphi nachweisen, auch in Kaulonia, des- 
sen alterthumliche Miinzen das Bild des suhnenden Apollo mit 
seinem Lorbeerzweige zeigen, auch in Rhegium, wo die Sage von 
der Zuflucht des Orestes zu Hause war. So endlich auch in Rom, 
wo wir alle diese Institute der Suhnung, der Weissagung, der 
Musik, wie sie organisch zusammengehoren, nach und neben 
einander auftreten sehen werden. Dafs aber der Apollinische 
Cultus und seine Priesterin und Prophetin, die Cumanische Si- 
bylle, schon so friih in Rom Anklang fand, dieses beweist wold 
nicht so sehr ein vorherrschendes Vertrauen zu solcher Prophe- 
tie, denn an wahrsagenden Nymphen und andern damonischen 
Wahrsagern, die sich der griechischen Sibylle wohl vergleichen 
mochten, fehlte es weder in Latium noch in Etrurien. Wohl 
aber beweist gleich die Aufnabme jener Spriiche eine sehr be- 
stimmte Hinneigung zum Apollinischen Cultus, welcher sich von 
Cuma und den siidlichen Griechen friihzeitig unter den Campa- 
nern und Samnitern verbreitet hatte (S. 59) und in derbenach- 
barten Etruskerstadt Caere eine feste Verbindung mit Delphi un- 
terhielt. Ja es wird uberliefert dafs Rom selbst kurz vor dem 
Ausgang der Konigsherrschaft und spater bei der Belagerung von 
Veji seine Theoren nach Delphi so gut wie eine griechische Stadt 
sendete. Dennoch bleibt es eine aufserordentlich wichtige, fur 
Rom und das ganze Gebiet der romaniscben Bildung iiufserst 
folgenreiche Thatsache, dafs die in der griechischen Welt allge- 
mein verbreitete Religion nun auch in der fur die Zukunft der 
Welt bestimmten Stadt einen neuen und fruchtbaren Boden ge- 
wann. Kein Gott ist nachst den alten latinischen und sabinischen, 
dem Janus, dem Jupiter, dem Mars so popular geworden als der 
griechische Apollo, ja dieser ausliindische Gott hatte die Kraft 
sich in einer Zeit, da jene alten Culte schon im Absterben be- 
grilfen waren, unter Augustus, noch einmal zu verjiingen und 
neben dem Capitolinischen Jupiter als der machtigste und am 

9* 
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meisten aiigebetete Gott bis zura Ausgange des Heidenthums zu 
behaupten. 

Die nachste Folge jener Aufnahme der sibyllinisclien Bucher 
war die Griindung einer eignen priesterlichen Behorde fiir die 
Beaufsichtigung uiid Anwendung derselben, einer bald durch 
ihren Einllufs auf Religion und Politik so wichtigen, dafs sie mit 
den altern Collegien der Pontilices und Augurn an Rang und 
Wurde wetteiferte und die Plebejer einen ihrer friihsten Triumphe 
dadurch erlangten, dafs sie den Zutritt zu diesem Collegium ge- 
wannen. Wie sehr dasselbe auf griecbischen Gottesdienst und 
auf griechische Bildung angewiesen war, sieht man daraus dafs 
ihm zum richtigen Verstandnifs der Spriiche von Staatswegen 
zwei geborne Griechen als Dollmetscher beigegeben wurden und 
dafs sie da, wo sie bei bestimmten gottesdienstlichen Veranlas- 
sungen opfernd auftraten, dieses immer graeco ritu thaten, 
also mit solchen Eigenthtimiichkeiten des religiosen Herkom- 
mens, welche dem griecbischen Gottesdienste unmittelbar ent- 
lehnt waren. Uebrigens waren ihrer anfangs nur zwei Patricier, 
welche duumviri sacris faciundis genannt wurden d. h. eingesetzt 
zur Begehung solcher, meist griechischer Sacra, wie sie von den 
sibyllinisclien Spriichen befohlen wurden. Seit dem J. 387 d. 
St., 367 v. Chr., wo Patricier und Plebejer in gleicher Anzahl 
zugelassen wurden, bestand das Collegium aus zehn Mannern, 
endlich seit Sulla aus funfzehn, daher sie seitdem X viri und 
XV viri sacris faciundis genannt werden. Die specifische Bezie- 
liung zum Dienste des Apollo tritt bei verschiedenen Gelegen- 
heiten hervor, ja Livius nennt sie gradezu Priester des Apolli- 
nischen Gottesdienstes !). Sie wurden dieses vollends seitdem 
August die sibyllinisclien Spriiche vom Capitol in das von ihm 
neu gestiftete Heiligthum des Palatinischen Apollo verlegte, so 
dafs sie nun auch ortlich und amtlich immer mit diesem Dienste 
zu thun hatten. 

Eine weitre Folge derselben Stiftung war die Einfuhrung 
einer ganzen Reihe von griechischen Gottesdiensten, welche un- 
ter solcher Autoritiit sehr bald in Rom feste Wurzeln schlugen, j 
ja dem romischen Volke, namentlich alien Bestandtheilen dessel- 
ben welche niclit zum Patriciate und zur alten Ordnung derDinge 

-- 

1) Liv. X, 8 decemvir'os sacris faciundis, earminum Sibyllae ac fa- 
torum populi huius interpretes, antistites eosdem Apollinaris sacri ceri- 
moniarmnque aliat'um. Vgl. Jul. Obseq. 47 (107) apud aedem Apollinis 
decemviris imm olan tibus. 
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gehorten, ganz vorzugsweise gefallen zu liaben scheinen. Abge- 
seben von dem nachst verwandten Apollodienste sind folgende 
Religionen und Religionsgebrauche aui‘ solcbe Weise nacb Rom 
gekommen: 1) Im J. 258 d. St., 496 v. Chr. der Dienst der Ce¬ 
res , des Liber und der Libera d. h. der griechischen Cotter De- 
meter, Dionysos und Persephone, welchen bald darauf in der 
Nahe des Circus Maximus der Tempel erbaut wurde, welcher 
immer der Mittelpunkt dieses Cultus geblieben ist. Eine urn so 
vyichtigere Stiftung, da bei dieser Gelegenlieit zuerst griechische 
Kunstler in Rom tbatig waren; denn vor diesem Tempelbau war, 
wie Varro berichtet liatte, alle Einricbtung der Tempel von den 
Etruskern besorgt worden »). 2) Zuerst im J. 355 d. St., 
399 v. Clir., dann spater oft wil'd durch die sibyllinischen Biicher 
ein sogenanntes Lectisternium veranlafst, eine eigenthumliche 
Art von religioser Feier, welche mit der Zeit immer allgemeiner 
in Aufnahme kam. Die Feierlichkeit bestand darin, dafs man den 
Gottern wie zu einem heiligen Mable Pfiible (pulvinaria, lec.tos) 
bereitete, auf diese ihre Attribute oder ein Gellecht von heiligen 
Zweigen oder auch ihre Biisten (capita deorum), wabrscheinlicb 
als drapirte Wachsmasken legte und darauf ihnen Speise vom 
Opfer oder von den Mahlzeiten mittheilte, welche gleichzeitig 
durch die ganze Stadt begangen wurden. Gewohnlich sind damit 
allgemeine Supplicationen verbunden, bei welchen durch die 
ganze Stadt von allem Volke bei denselben Pulvinarien gebetet 
und dazu mit Wein und Weihrauch geopfert wurde. Ich mochte 
beide Gebrauche keineswegs fiir ausschliefslich griechischen Ur- 
sprungs halten, da die elementaren Restandtheile derselben, das 
ture et vino supplicare, die Vergegenwartigung der Gotter durch 
pulvinaria mit ihren Attributen und selbst die Sitte die Gotter zu 
speisen sicher altitalisch waren1 2). Indessen leidet es keinen 

1) Plin. H. N. XXXV, 12, 45 Plastae laudatissimi f'uere Damophilus 
(vermuthlich aus Himera in Sicilien gebiirtig, s. Brocker Unters. S. 35) el 
Gorgasus, iidem pictores, qui Cereris aedem Itornae ad Circutn Maximum 
utroque genere artis suae excoluerant, versibus inscriptis graece quibus 
signijicarcni ab dextra Damophili esse; a,b laeva Gorgasi. Ante banc aedem 
Tuscanica omnia in aedibus fuisse auctor est Varro. 

2) Ich stinime also niclit mit Marquardt Handb. IV, 52 If. iiberein, dec 
diese Gebrauche fiir griechische halt, doch bedarf es einer ausfiihrlicheren 
Nachweisung. Hier nur einige Stellen zum Beweise, dafs die lecti und pul¬ 
vinaria deorum, auch das Speisen der Gotter und das supplicare etwas 
Altes und Volksthiimliches war: Plin. H. N. XXXII, 2, 10 in einer Ver- 
ordnung des Numa: ul convivia publica et privata coenaeque ad pulvi¬ 
naria faeilius compararentur. Serv. V. A. X, 76 Varro Pilumnum et 
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Zweifel dafs bei den durch die sibyllinischen Bucher veranlafsten 
Lectisternien der griechische, speciell der Apollinische Gottes- 
dienst mit im Spiele ist; erscheinen doch gleich bei der ersten 
Feierlichkeit Apollo mit seiner Mutter und Schwester, die ge- 
wohnliche Apollinische Trias, neben andern griechischen Gottern 
als die wichtigsten, s. Liv. V, 13, Dionys XII, 9. Auch kennen 
wir unter den Apollinischen Cultusacten ein Fest, welches wohl 
als Vorbild dienen konnte, ich meine die Theoxenien, wie sie 
namentlich zu Delphi als eine Art von Erndte- und Freudenfest 
im Sommer mit einer allgemeinen Speisung der Gotter gefeiert 
wurden, zumal da die grofsen Lectisternien gewohnlich durch 
ganz Rom mit Mahlzeiten und mit grofser Festlichkeit und Geist- 
lichkeit begangen wurden. So erinnern auch die allgemeinen 
Supplicationen sehr an den Piian, dieses acht griechische und 
Apollinische Bitt- und Freudenfest, auch dadurch dafs sie in den 
meisten Fallen zur Suhne von Prodigien und andern Calamitaten, 
ferner bei schweren Seuchen mit dem Gebet um Heilung, auch 
bei kriegerischen Unternehmungen um Segen fur dieselben zu 
erflehn, endlich als Dank- und Freudenfest nach gewonnenen 
Siegen befohlen wurden. Auch wurden sie gewohnlich, zumal 
wenn es Prodigien und hose Seuchen zu beschworen gait, von 
den Decemvirn der Sibyllinischen Bucher dirigirt, bei feierliehen 
Gelegenheiten so, dafs das ganze Volk, Manner, Frauen und Kin¬ 
der, Stadter und Landleute, durch die Stadt wogte um in alien 
Tempeln bei den Pulvinarien anzubeten, wahrend von Staats- 
wegen gleichzeitig grofse Opfer dargebracht wurden. Ja es ist 
bin und wieder auch der Apollinische Lorbeer mit im Spiele, das 
Laub der Suhne, des Heiles und des Gliicks, welches sich in die- 
ser symbolischen Bedeutung in Rom ohnehin eine allgemeine 
Anerkennung erworben hatte* 1). 3) Im J. 463 d. St., 291 v. 
Chr. wird in Folge einer hefligen Pest auf Befehl der Sibyllini¬ 
schen Bucher die Schlange des Aesculap von Epidauros geholt, 
das erstemal dafs Rom von dem griechischen Italien nach Grie- 
chenland selbst hinubergreift, ubrigens auch nur eine. weitere 

Picumnum mfantium deos ait eisque pro puerpera ledum in atrio 
sterni, dum exploretur an vitalis sit qui natus est. Vgl. die Sitte der 
Juno bei Geburten einen Tisch zu bereiten b. Tertull. de An. 39, Serv. V. 
Eel. IV, 62. Im Liede der Salier: Divum Deo supplicante, Varro 1. 1. 
VII, 27. Supplicare ist eigentlich kniefallig beten. 

1) Liv. XL, 37 Maiores duodecim annis omnes eovonati et lauream 
in manu tenentes supplicaverunt. Vgl. XXVII, 11. 37; XXXIV, 55; 
XXXVI, 37. 
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Folge ties schon bestehenden Apollodienstes, da Aesculap ganz 
wesentlich zum Kreise des Heilgottes Apollo gehorte. 4) Im J. 
514 d. St., 240 v. Chr. die Stiftung der Floralien, auf Veranlas- 
sung eines Miswachses. Obgleich Flora sonst wie Venus eine 
ilalische Gottin ist, so lag doch bei so ausgelassenen Gebrauchen, 
wie sie bei diesen Floralien zur Regel gehorten, hochst wahr- 
scheinlich ein Fest der griechischen Aphrodite der Garten zu 
Grunde. 5) Im J. 518 d. St., 236 v. Chr. die erste Feier von 
Secularspielen (nach der spateren Zaldung die dritte), ein Fest 
welches ursprunglich nur die Gotter der Unterwelt anging und 
erst spater durch August mit einer Feier des Apollo und der 
himmlisehen Gotter verbunden wurde, damals aber von den 
Decemvirn hochst wahrscheinlich nach dem Muster des chtho- 
nischen Gotterdienstes der Griechen begangen wurde, s. Liv. 
XXXVII, 3, Iul. Obseq. 1 (55). 6) Im J. 537 d. St., 217 v. Chr., 
nach der Sclilacht am Trasimenischen See wird aufVeranlassung 
der Decemvirn u. a. der Tempel der Erycinischen Venus gelobt, 
einer schon ganz orientalischen Gottheit, deren Cult zugleich 
wesentlich beigetragen hat die Aeneassage in Rom zu befestigen. 
7) Im J. 549 d. St., 205 v. Chr., die Einholung der Grofsenlda- 
ischen Mutter aus Pessinus, auf welche nach einigen Jahren die 
Stiftung der Megalesien folgte, ein gleichfalls wesentlich asiatischer 
Cultus, welcher trotz aller Beschrankungen, die er sich anfangs 
gefallen lassen mufste, zur Verbreitung des Fanalismus und der 
geistlosen Superstition in Rom sehr viel beigetragen hat. — 
Also eine ganze Reihe von griechischen Gottesdiensten, denn die 
beiden zuletzt genannten waren, obgleich ungriechischen Ur- 
sprungs, doch in der Form lange liellenisirt, und ein Einflufs 
welcher je lariger desto melir an Kraften gewinnen mufste, da 
ohne Zweifel alle diese Elemente der griechischen Rildung ge- 
meinschaftliche Sache und gegen die alte italische und romische 
Weise Partei machten. Kein >Vunder wrenn nun bald die Romer 
sich selbst griechisches Ursprungs zu sein schienen und die Grie¬ 
chen in Rom, die ihnen dieses vordemonstrirten und ihre Stadt- 
geschichte danach zurechtmachten, glaubig anhorten. 

Auch die Ausstattung der Tempel und Bilder blieb nicht 
zuriick; batten darin ehemals die Etrusker geherrscht, so wurde 
nun auch hier Alles griechisch. Und zwar findet man in Rom wie 
in Griechenland selbst zugleich den Geschmack an alten Holz- 
und Cultusbildern und an der asthetisch vollendeten Bildung der 
Gotter und Verzierung der Tempel. Eins der iiltesten Holzbilder 
griechischen Ursprungs in Rom war jedenfalls jenes angeblich 
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von Servius Tullius im Tempel der Diana auf dem Aventin auf- 
gestellte, von welchein die Rede gewesen. Ferner gait fur sehr 
alt das troische Palladion im Tempel der Vesta, welches vermuth- 
lich von den Griechen im stidlichen Italien herstammte und 
jedenfalls vor dem ersten punischen Kriege schon vorhanden 
war. So werden aucli die Heiligthumer der Penaten von Lavi- 
nium, von denen Timaeos zu erzahlen wufste1), in der altesten 
Zeitdes griechischen Einflusses dahingekommen sein. Aufserdem 
wird ein altes Bild des Vejovis von Cypressenholz erwahnt2). 
endlich zwei Bilder von demselben Holze, welche der Juno Re¬ 
gina auf dem Aventin, im J. 547 d. St., 207 v. Chr., von einer 
Procession unter Anfuhrung der sibyllinischen Decemvirn ganz 
nach griechischer Weise iiberbracht wurden. Dazu hatte der 
Grieche Livius Andronicus in lateinischer Sprache einen Hymnus 
gedicbtet, der nach griechischer Weise von einem Madchenchore 
aufgefuhrt wurde, wieder etwas ganz Neues und eine fur die 
Poesie in Rom sehr folgenreiche Anregung, da solch ein Hymnus 
nach griechischer Art und die alien Gesange der Salier, der Ar- 
valen u. s. w. (S. 126) etwas wesentlich Verschiedenes waren. 
Beide Feierlichkeiten, die Procession mit den Bildern und 
Opfern und der Chorgesang des Hymnus, wurden nach romischer 
Weise mehrfach wiederholt. Der Dichter Livius Andronicus aber 
erlangte durch sein Lied, so kummerlich es tibrigens ausgefallen 
sein mochte, sogar die Ehre und Concession eine Art von Schule 
und Zunft der wenigen Litteraten und Schauspieler jener Zeit im 
Tempel der Minerva auf dem Aventin zu stiften: eine Einrichtung 
deren stillen Einflufs wir in jenen Zeiten immerhin recht hoch 
anschlagen diirfen. 

Man wiirde aber irren, wenn man sich den alien romischen 
Cultus so bald von der griechischen Weise iiberflugelt denken 
wollte. Noch immer waren die Pontifices und die Augurn mit 
ihren alten Gebrauchen und Satzungen die angesehensten 
Priesterthiimer; immer von neuem erinnerten die Umztige der 
Salier im Marz, die naiven Gebrauche der Luperci im Februar 
an die altesten italischen Zeiten und Gewohnheiten. Immer blie- 
ben Janus und Vesta der Anfang und das Ende jeder offentlichen 
Cultushandlung und in der langen Reihe der Gotternamen, 

1) Bei Dionys. H. 1, 67 xriqvxia GidrjQn xai %a\xu xai xiqa.fj.ov 
Tqm'Cxov fivca tcc tv roTs udvroig rolg tv Idccovivlu) xd^itva fcoa. 

2) Plin. H. N. XVI, 40, 79 Nonne simulacrum Veiovis in arce e 
cupresso durat a condita urbe DCLXl anno dicatum? Leider ist die Zahl 
verdorben. 
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welche sich im oflentlichen Gebete zvvischen diesen beiden ein- 
schoben, war Iupiter Optimus Maximus ein fur allemal der alte 
rdmisclie Gott liber alle Getter, romische und frenule, auch der 
Gott, welcher im Cultus bei weitem am meisten hervortrat, denn 
die Romischen Spiele, die Plebejischen Spiele, die oft wiederhol- 
ten Grofsen Spiele dienten alle zu seiner als des hochsten Staats- 
oberhauptes Verherrlichung. Audi ist nicht zu verkennen dafs 
iu der alteren Zeit, da Roms Eroberungen und Erweiterungen 
sich noch auf Ralien beschriinkten, aus den verschiedenen Ge- 
genden desselben viele andre italische Culte und Gotter nacli 
Rom versetzt wurden, die nothwendig zur Yerstarkung des na- 
tionalen Elementes der Religion dienen mufsten. Raid geschah es 
(lurch Einburgerung und Einwanderung einzelner Personen und 
Geschlechter, oder in alteren Zeiten auch wohl ganzer Gemeinden; 
in welchen Fallen die Anziigler gewohnlich ihre heimathlichen 
Gotter mitbrachten, welche dann wohl als dii adventicii von den 
diis publicis d. h. den Gottern des romischen Staatscultus unter- 
schieden1), mit der Zeit doch aber auch sehr oft unter diese 
aufgenommen wurden. Auf solche Weise mag namentlich auch die 
grofsentheils aus iibersiedelten latinischen Gemeinden entstandene 
Plebs ihre Gotter anfangs fur sich verehrt haben, bis dieselben zuletzt 
unter dieselben aufgenommen wurden, worauf u.a. die grofse Zald 
der s.g. llamines minores deutet (S. 108). In andern Fallen waren 
solche Erweiterungen die Folge der Verbiindung, namentlich des 
vieljahrigen und sehr engen Rundes mit den Latinern, welchem 
Rom verschiedene wichtige Gottesdienste verdankt, zuerst die 
Diana auf dem Aventin und den Jupiter Latiaris, der auch in Rom 
verehrt wurde, spater die Juno Sospita von Lanuvium, welche 
seit dem J. 416 d. St., 338 v. Chr. zu den angesehensten Culten 
in Rom gehorte2). Dazu kommen ferner die in alterer Zeit 
gleichfalls nicht seltenen evocationes der Gotter bei Belagerungen 
und Eroberungen feindlicher Stadte, deren Schutzgotter dann 

1) Tertullian ad Nat. II, 9. Aulser den von Varro unterschiedenen 
diis certis, incertis und selectis sei noch zu unterscheiden zwischen den 
diis publicis und adventiciis. Hoc enim arae docent adventiciorum ad 

fanum Carnae, publicorutn in Pa[latio\. Das Heiligthum der Carna lag 
auf dem Caelius, wo allerdings besonders viele Metdkengbtter zu linden 
gewesen sein mbgen. Vgl. iibrigens Fest. p. 157 Municipalia sacra 
vocantur quae ab initio habuerunt ante civitatem Romanam acceptam, 
quae observare eos voluerunt pontifices et eo more facere quo adsuessent 
antiqwitus, was auch fur die nach Rom eingewanderten Burger aus solchen 

■Stiidten gait, s. Marquardt Handb. IV, 37 (f. 
2) Liv. VIII, 14. Vgl. Ambrosch Studien S. 183 IF. 
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feierlich zur Uebersiedelung nach Rom eingeladen werden und 
dort einen neuen Cultus erhalten, z. B. die Juno Regina von 
Veji. Dafs die Zahl solcher Gotter in Rom ziemlich grofs war, 
beweisen die oft auf diesen Gebrauch zuriickweisenden Erkla- 
rungen der Alterthumsforscher1). Endlich die vielen neuen 
Stiftungen von Tempeln, Bildern und Spielen ex voto, ein ganz 
besonders oft erwahnter Anlafs zur Griindung neuer Gottes- 
dienste, naclidem entweder der Senat durch die Consuln oder 
der Feldherr in heifser Schlacht diesem oder jenem Gotte einen 
Tempel in Rom gelobt batte2), worauf diesem Geliibde spater 
durch Erbauung des Tempels, seine Einweihung und Einrich- 
lung des Cultus von Staatswegen Folge gegeben wird. Die letzte 
Entscheidung hatte sich in alien diesen Fallen, wo es auf die 
Anerkennung und Stiftung eines neuen Gottesdienstes in Rom 
ankam, der Senat vorbehalten, ohne welchen also kein Gott zu 
der Ehre gelangen konnte, vom romischen Staate anerkannt zu 
werden3). Im Uebrigen hatten die Pontifices die Einrichtung 
des neuen Cultus und die Dedication und Consecration des Tem¬ 
pels zu iiberwachen, vor welcher der ganze Gottesdienst, wie er 
in dem neuen Tempel gehalten werden sollte, und die Rechte 
desselben durch eine eigne lex consecrationis aufs genaueste for- 
mulirt wurde4). Der Tag der Einweihung wurde immer zu- 

1) Cincius erkliirte den Namen der Novens ides durch diese Sitte, 
s. oben S.90, 1. Vgl. S. 124 und Fest. p. 257 Per egrina sacra appel- 
lantur quae aut evocatis dis in oppugnandis urbibus Roinam sunt coacta 
aut quae ob quasdam religiones per pacem sunt petita, ut ex Phrygia 
Matris Magnae, ex Graecia Cereris, Epidauro Aesculapii: quae colun- 
tur eorum more, a quibus sunt aeccpta. Die dii evocati waren na- 
tiirlich ineist italischen, die auf Veranlassung der sibyllinischen Biicher ge- 
holten Gotter ausliindischen Ursprungs. 

2) Liv. X, 42 in ipso discrimine, quo templa diis immortalibus voveri 
mos erat. Bcispiele von ludis votivis giebt Friedlander bei Marquardt 
IV, 474. 

3) Liv. IX, 46 ne quis templum aramve iniussu Senatus dedicaret. 
Tertull. Apolog. 5 veins ei'at decretum ne qui deus ab imperatore conse- 
craretur nisi a Senatu probatus. Scit M. Aemilius de deo suo ytlburno. 
Ad Nat. 1, 10 ne qui imperator Janum, quod in bello vovisset, prius dedi- 
casset quam Senatus probasset, ut contigit M. yfemilio, qui voverat Al- 
burno Deo —, ut deus non sit nisi cui esse per mi serif Scjiatus etc. Die 
Quelle ist auch in diesen Stellen Varro. Die Geschichte des Gottes Albur- 
nus scheint in ihrer Art beriibrat gewesen zu sein. 

4) Merkwiirdige Beispiele solcher leges consecrationis sind die des t. 
Iovis Liberi zu Furfo im Lande der Vestiner b Or. n. 2488, Mommsen I. 
N. n. 2488, und die des t. Martis Ultoris b. Dio LV, 10. Mehr bei Mar¬ 
quardt a. a. 0. 225. 
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gleich der jahrliche Fest- und Kalendertag ties Gottes, sein Ge- 
burtstag, natalis, wie er in den spiiteren Kalendern genannt zu 
werden pflegte 1). Die Dedication selbst wurde nach alter Sitte 
durch einen Consul oder Imperator, wo moglich den welcher 
den Tenipel gelobt hatte, spater oft durch dazu ernannte Duum- 
virn vollzogen, immer unter dem Beistande des Collegiums der 
Pontifices, namentlich des die Dedicationsformel vorsprechenden 
Pontifex Maximus (S. 124). Immer war diese Handlung eine der 
feierlichsten und die Ehre der Dedication sehr begehrt, da der 
Name des Dedicirenden durch die Inschrift des Tempels zugleich 
aufs hochste geehrt und auf die Nachwelt gebracht wurde. Mit- 
hin fehlte es weder an einer strengen und erfahrnen Aufsicht 
noch an Gelegenbeit fiir die natiirliche Eifersucht des Priester- 
thums, sich geltend zu machen. So lange diese Behordcn ihre 
Schuldigkeit that6n, konnt6 cin andercr Ycrfall als dcrjenigc, 
welchen die innere Seelengeschichte des romischen Staates und 
seiner Burger von selbst mit sich brachte, nicht wohl eintreten. 

Unhang. Der Kalender. 

Auch der romische Kalender tragt ganz das Geprage der 
romischen Staatsreligion, wie sie sich im Laufe der Jahre aus 
einfachen Anfiingen zu einem immer kunstlicheren Systeme ent- 
wickelt hatte. Man erkennt wohl die alte Grundlage der Natur- 
leligion, aber die praktischen und zufalligen Beziehungen des 
biiigeilichen und hauslichen Lebens haben sich docb weit mebr 
geltend gemacht, und der niichterne Sinn der Romer, welcher 
die Tochter des Hauses nicht benannte, sondern numerirte, zeigt 
sich auch in der Benennung der meisten Monate, welche bis auf 
die ersten und letzten einfach gezahlt wurden. 

Innerhalb der einzelnen Monate sind Jupiter und Juno als 
herrschende Machte des lichten Himmels die bestimmenden 
Gottheiten. Dem Jupiter waren alle Idus heilig d. h. die Tage 
des Vollmonds, welche immer in die Mitte des Monats fielen, 
also denselben theilten, und zwar desbalb weil dann der Gott 
des Lichtes und der Helle, Iupiter Lucetius und Diespiter, sich 
den Tag und die Nacht hindurch in einer bestandigen Folge lich- 

1) Virg. Aen. VIII, 600 Silvano j'ama est veteres sacrasse Pelasgos, 
rvorum pecorumque deo lucumque diemque, wozh Servius: Hoc a 

llomanis traxit, apud quos nihil fuit tain sollemne quam dies consecratio¬ 
ns. Vgl. die Nachweisungen bei Marquardt 148. 
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ter Klarheit offenbarte, daher diese Tage fiir ein Unterpfand sei¬ 
ner Weltregierung galten und sehr heilig gehalten wurden1), 
der Juno Lucina alle Kalenden, d. h. alle Tage an denen nach 
der Yerborgenbeit des Neumonds die Mondessichel zuerst wie- 
der am Himmel erschien2). Einer der Subalternen des Colle- 
giums der Pontifices hatte die Obliegenheit diese Erscheinung 
zu beobachten und, sobald er sie wahrgenommen, nachdem der 
Rex und die Regina Sacrorum zuvor der Juno geopfert hatten, 
das Volk auf das Capitolium zu berufen (calare) und ihm anzu- 
zeigen, wie viel Tage es von den Kalenden bis zu den Nonen zu 
ziihlen habe, ob fiinf oder sieben: daher der Name Kalendae. An 
den Nonen versammelte sicli das Yolk von neuem auf der Rurg, 
um von dem Opferkonige zu erfahren, welche Feste in jedem 
Monate zu feiern und welche Geschafte in demselben vorzuneh- 
men seien. Auch an den Nonen und an den Idus wurden regel- 
mafsige Opfer dargebracht, an den Idus immer dem Jupiter. Man 
erkennt aus dieser ganzen Ordnung sehr deutlich sowohl das 
alte Mondjahr als die religiose Regriindung derselben in dem 
Culte der Lichtgotter. Erst seit dem J. 450 d. St., 302 v. Chr., 
in welchem Cn. Flavius die Fasti bekannt machte, mogen jene 
alten Gebrauche eine wesentliche Aenderung erlitten haben. 

Aufser jenen beiden Gottern, dem Jupiter und der Juno, 
ist der Dienst des Mars und des Janus fur den romischen Ka- 
lender von besondrer Redeutung. Mars ist der alte Nationalgott 
der schaffenden Naturkraft, auch des Fruhlings: daher der Mo- 
nat dieses Gottes, der mensis Martius, bei den Romern und den 
verwandten Volkern den natvirlichen Jahresanfang bildete und 

1) Macrob. S. 1, 15, 14 Iduum porro nomen a Tuscis, apud quos is 
dies Itis vocatur, sumptum est. Item autem illi interpretantur Iovis ji- 
duciam. Nam cum lovem accipiamus lucis auctorem, unde et Lucetium 
Salii in canninibus content et Cretenses zliu jrjv r/psoccv vocant, ipsi quo- 
que Romani Diespitrern appellant ut diet patrem, iure hie dies Iovis fi- 
ducia vocatur, cuius lux non finitur cum solis occasu, sed splendorem 
died et noctem continual illustrante luna: quod semper in plenilunio i. e. 
medio mense fieri solet. Iovis fiducia ist die Biirgschaft, das Unter¬ 
pfand, s. Cic. de Oif. Ill, 17, pr. Caecina 3, pr. Flacco 21 u. a. Doch ist, 
wie ich unten zeigen werde, so wenig diese Idee bios etruskisch als das 
Wort idus, welches vielmehr Tbeilung bedeutet und der griechischen 
(h%o[ir\via entspricht, s. Macrob. 1. c. 16 Idus — dies qui dividit mensem. 
Iduare enim Etrusca lingua dividere est, unde vidua. Varro 1. 1. VI, 28 
Idus ab eo quod Tusci Itus, vel potius quod Sabini Idus dicunt. Das 
Wort ist allgemein italisch und Itus nur die etruskische Form von Idus. 
Ueber den Kalender der Etrusker s. 0. Muller Etr. 2, 323If. 

2) Macrob. S. 1, 15, 18, Ovid Fast. 1, 55. 
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namentlich am ersten Tage dieses Monats zugleich die Juno als 
Gottin aller Kalenden und der wiederkehrende Gott Mars mit un- 
verkennbarer Beziehung zur Natur gefeiert wurden. Neben die- 
sem natiirlichen und die liingste Zeit der Republik hindurch bei- 
behaltenen Anfange des alten Mondjahres aber giebt es nocli 
einen zweiten Anfang, den des Janus und des ihm geheiligten 
Monats Januar, wobei oline Zweifel andre und jungere Princi- 
pien der Jahresordnung zu Grunde liegen, ohne dafs wir leider 
etwas Bestimmteres zu sagen wissen, als dafs die Einfuhrung 
des Januscultus und der Monate Januar und Februar dem Numa 
zugeschrieben wurde. Hochst wahrscheinlich aber war Janus 
ursprunglich ein Sonnengott, der als solcher zum Gott des An- 
fangs schlechthin geworden ist, weil man den Sonnengott auch 
kosmogonisdi fiir den Gott des Ursprungs der Dinge, fur den 
Eroffner aller Natur und aller Geschichte hielt. Heiligte man die- 
sem Gotte grade den Monal, in welchem nadi dem kiirzesten 
Tage die Sonne und das Licht wieder zunimmt, also nacli dem 
gewohnlichen Begriffe das Jahr beginnt1), so darfauch darin eine 
Beziehung auf den Sonnencultus erkannt werden; nur ist es selt- 
sam dafs der alte Jahresanfang mit dem Marz dennoch beibehalten 
und nur die Anfange aller Monate, also die Kalenden, von nun an 
nicht bios der Juno, sondern auch dem Janus geheiligt wurden. 
So entstand die eigenthiimliche Ordnung des romischen Kalen- 
ders, dafs die Monate nach wie vor von dem Miirz an gezahlt 
wurden, also auf den April und Mai zunachst der Quintilis folgte, 
dann der Sextilis u. s. w. bis zum December. Darauf folgte 
nach dem kiirzesten Tage der Januar als Monat des Janus, der 
erst in spaterer Zeit und sehr allmalig auch als Gott des Jahres- 
anfangs sich geltend machen konnte, und der Februarius als der 
allgemeine Reinigungs-, Siihnungs- und Allerseelenmonat, in dem 
gewissermafsen alle Anspriiche und alle Belleckung des alten 
Jahres, des Winters, des Todes beseitigt wurden, damit im 
Miirz das neue Jahr in aller Reinheit und Freudigkeit begangen 
werden konne. Weil auf diese Weise nur bis zum zehnten Mo¬ 
nate, dem December, gezahlt wurde und die beiden letzten Monate, 
der Januar und Februar, wie spatre Anhiingsel erschienen, ist 
bei den Alten oft behauptet worden, dafs das romische Jahr ur- 

1) Varro 1. I. VI, 28 ut novus annus Ralendae Ianuariae ab novo 
Sole appellatae. Ovid Fast. 1, 163 Brutna novi prima cst veterisquc no- 
vissima Solis, Principium capiunt Phoebus et annus idem. VetI. 
Plutarch Qu. Ro. 19. 
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sprunglich nur zehn Monate und 304 Tage gehabt und erst durch 
Numas Zusatz jener beiden Monate zwolf Monate und 355 Tage 
bekommen babe: eine Ordnung welche, wenn sie uberhauptje- 
mals bestanden hat, unmoglich jemals eine praktische Bedeutung 
fur das Leben gehabt haben kann. 

Eine weitere Beziehung des Cultus zu dem natiirlichen Ver- 
laufe des Jahres und seinen wichtigsten Abschnitten hat gewifs 
vielfacb stattgefunden, docb tritt sie bei weitem niclit so klar und 
entschieden als in den Kalendern und Monatsnamen der Grieclien 
bervor. Aufser dera Martius ist auch der gleichfalls allgemein 
latinische, auch oskische Maius nach einer Gottheit benannt, der 
alten Fruhlingsgottin Maia; ob auch bei dem Aprilis eine ahnli- 
cbe Beziehung anzunehmen, mufs bei der Unklarheit des Na- 
mens dabingestellt bleiben 1). Auch der Junius wurde haufig auf 
die Juno bezogen, obgleich hier wie bei den andern Monatsna¬ 
men schon von den romischen Gelebrten die verschiedensten 
Erklarungen versucht wurden. Gewifs ist dafs die schalfenden, 
empfangenden und begeisternden GottheitenFaunus, Mars, Pales, 
Yenus, Bona Dea vorzugsweise in den drei Friihlingsmonaten 
d. h. vom Februar bis zum Mai gefeiert wurden, Vulcan als hei- 
fser Gott des Feuers recht in der Mitte des heifsen Sommers, 
Jupiter vorzuglich in den Herbstmonaten vom September bis 
November, wo die Witterung in Italien am bestiindigsten und 
der Himmel meist heiter und freundlich ist, endlich die Cotter 
der Erde und der Unterwelt, Consus, Saturnus, Ops u. s. w. in 
den Wintermonaten, namentlich im December, wo die Felder 
wieder bestellt sind und die Hoffnung des Saemanns im verborg- 
nen Schoofse der Erde ruht. — Sehr auffallend ist es aber, dafs 
nicht etwa bios die verscliiedenen Volker und Staaten in Italien 
verschiedene Kalender hatten, sondern selbst unter den Latinern 
die einzelnen Stadte, z. B. Tusculum, Aricia, Praneste, Tibur, 
daher auch die Bedeutung der Monatsnamen und die Festord- 
nung in diesen Kalendern eine verschiedne war. So war z. B. 
der Martius, welcher gewifs in keinem italischen Kalender fehlte, 
in Alba, Aricia und Tusculum wie in Rom seit dem neueren 

1) Der Maius und die Maia werden allgemein latinisch genannt bei 
Fest. p. 134. Bei den Oskern hiefs er Maesius, ib. p. 136. Im Monate 
Aprilis wurde seit alter Zeit die Venus gefeiert, s. dort. J. Grimm D. M. 
749 vergleicht mit den Monaten Marz, April, Mai die drei deutschen Friih- 
lingsmonate. Ueber die Namen der romischen Monate vgl. Macrob. S. 1, 
12 und Merkel Ovid F. p. LXXIXsq. 
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Jahresanfange der dritte Monat, Lei den Laurentern und Falis- 
kern der funfte, bei den Hernikern d. h. zu Anagnia der sechste 
be. den Aequern der zehnte, in Cures der erste von drei Mona- 

FeniII87iren Sabmern Und PeliSnern der vierte, nach Ovid 

Schon aus dem oben Bemerkten geht hervor, dafs der Ka- 
lender ursprunglich eine Sache des Gottesdienstes. also aucli der 
Oberaufsieht der Pontihces unterworfen war. Sie kundi^ten 
niclit allein die neuen Monate und die innere Disposition iedes 
Monats sammt seinen Festtagen an, sondern sie batten auch 
ultei alle Geschaftstage im oflentlichen und privaten Leben zu 
verfugen, welclie Tage fur Volksversammlungen und Gerichts- 
verhandlungen geeignet d. h. dies fasti, comitiales sein sollten 
welche zu al en Geschaftstagen ungeeignet d. h. dies atri M, wel- 
che Tage religiosi d. h. wegen gewisser religioser Bedenken zu 
oflentlichen Geschaften, zum Beisen, zum Heirathen nicht ge¬ 
eignet. A ufserdem hatten die Priester, hier die Flamines, aber 
unter der Oberaufsieht der Pontifices, auch dadurch einen be- 
deutenden Einflufs auf das Geschaftsleben, namentlich das liind- 
liche dafs die meisten Geschafte des Ackerbaus, des Weinbaus, 
also die Erndte, die Saat u. s. w. von ihnen initiirt d. h. durch 
gevvisse religiose Gebrauche erotfnet wurdena). Endlich war 
auch das eben so schwierige als wichtige Intercalationswesen in 
den nanden der Pontifices, woruber die romische Jahresrech- 
nung zuletzt in eine grauliche Verwirrung gerieth. 

Eine politische Reaction gegen diese Herrschaft des Prie- 
sterthums erfolgte in Rom sobald die Plebs d. h. das neue auf 
politischen Pnncipien beruhende Burgerthum, mit dem Patri¬ 
ciate d. h. der alten, von sacralen Elementen durchdrungenen 
Burgerschaft zu kampfen begann und bald einen Erfolg nach dem 
and era erlangte3). Dennoch wurde erst im J. 450 d. St., 304 v. Chr 
durch den Aedilen Flavius jene wichtige Veroffentlichung der 

1) Dies atn waren z. B. alle Tage nach den Kalenden, Nonen und 
Idus well die romischen Waffen an solchen Tagen wiederholt schweres 
Ungluck erhtten hatten, s. Macrob. S. 1, 16, 21, Gellius N. A. V, 17. 

iL ?C' dC LfS- U’ 19‘ Die Feste soIlen nach dem Kalender began- 
gen werden, certasque fruges certasque bacas sacerdotes publice libanto, 
hoc certis sacrifice ae diebus. 20. Itemque alios ad dies ubertatem lactis 
Jeturaeque servanto. Idque tie committipossit, ad earn retn ratione cursus 
antiuos sacevdotes finiunto. 

nn Fiv- JV, 3 Obsecro vos, si non ad fastos, non ad cornmentarios 
pontificum admittimur etc. 
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Fasti vorgenommen, seit welcher tier Kalender jedem Burger zu- 
ganglich war. Hochst wahrscheinlich wurden schon damals die 
Monate, die Wochen, die einzelnen Tage so benannt, abgetheilt, 
gezahlt und notirt, wie es seitdem herkommlich geblieben ist*)• 
Die einzelnen Tage waren entweder festi d. h. Feiertage oder 
profesti d.h. Geschaftstage oder intercisi d.h. halbe Feiertage1 2). 
Zum Wesen eines Feiertags gebort fur die Freien Rube von al- 
lem Geschafts- und Gerichtsverkehr, fur die Unfreien Rube von 
der Arbeit, wie dieses in den Urkunden der Pontifices wieder 
sebr genau vorgesehen war und von gewissen Ausrufern der 
hoherenPriester, die an solchenTagen keineArbeit aucb nurse- 
hen durften, den Handwerkern in der Stadt noch besonders ein - 
gescharft wurde3). In sacraler Hinsicht machen einen Festtag 
aus Opfer, Opferschmause und feriae d. h. Gottesdienst und 
Ruhe von der Arbeit. Diese waren theils stativae theils con- 
ceptivae theils imperativae d. h. gebundene, bewegliche und 
aufserordentliche Festtage. Feriae conceptivae d. h. ein be- 
wegliches Fest, welches nicht immer an denselben Tagen gefeiert, 
also immer vorher concipirt d. h. angesagt wurde, waren z. B. 
die latinischen Ferien, das Fest der Dea Dia in Rom, dieErndte- 
leierlichkeiten u. a. 4). Natiirlich konnten nur die feriae stativae 
in den Iialendern angemerkt werden. 

Bekanntlich gerieth dieser altere romische Kalender durch 
die Fahrlassigkeit und Willkur der Priester zuletzt in eine so 
heillose Unordnung, dafs Casar eine gewaltsame Reform vorneh- 
men mufste, und ohne Zweifel ist es als eine Folge von dieser 
anzusehn, dafs ein alterer romischer Kalender d.h. einer aus der 
Zeit vor Casar und August bis jetzt nicht zum Vorschein gekom- 
men ist. Yielmehr sind die meisten aus der Zeit unter August 
und Tiberius, unter welchen also solche Kalender in Rom und 

1) Vgl. iiber die dabei iiblicben Zeichen Merkel Proleg. Ovid Fast, 
p. XXXI sqq. 

2) Varro 1. 1. VI, 31 Intercisi dies sunt per quos mane et ve- 
speri est nefas, medio tempore inter hostiam caesam et exta porre- 
cta fas. 

3) Sie hiefsen praeciae oder praeciamitatores und gehorten 
zu der Klasse der calatores, s. Paul. p. 224, Fest. p. 249, Macrob. 1, 16, 9 
und 19, Serv. V. Ge. 1, 268. Ueber die Festtage und ihre Heiligung s. Cic. 
de Leg. II, 12, 29, Serv. ib. 272, Marquardt S. 233, 1398. 

4) Macrob. I, 16, 6 conceptivae sunt quae quotannis a magistratibus 
vet sacerdotibus coneipiuntur in dies .vel certos vet etiam incertos, ut 
sunt Latinae, Sementivae , Paganalia , Compitalia. Vergl. Marini Att. 
Arv. p. 128. 
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darcb ganz Italien auf denMarkten oder in offentlichen Gebauden 
von Obrigkeitswegen oder auf Yeranlassung von Privatpersonen 
aufgestellt wurden und aucb in dem Gebrauche der Privaten viol 
vorhanden gewesen sein mogen. Eine Eigentbumlicbkeit aller 
dieser Kalender ist einnial die lange Dauer aller grofseren Feste, 
namentlich derSpiele, welche, wie sebon benierkt worden (S. 23), 
erst in den spateren Zeiten der Republik in solcher Weise aus- 
gedehnt wurden, zweitens die grofse Anzahl der August und der 
kaiserlichen Familie geltenden Ret- und Festtage. Neben den gro¬ 
fseren Festen, welche sich als solcbe im Laufe derZeit entwickelt 
hatten, erscheinen viele andre, zum Tbeil gleichfalls sebr alte 
Feste und Gotterdienste, nur als Dedicationstage der Tempel, 
welche jahrlich durcli gewisse Opfer, ausnahmsweise aucb wobl 
durch Spiele zu begehen waren. Der altestevon diesen Kalendern 
und zugleicb der einzige vollslandige ist das Kalendarium Maffea- 
num, dessen Original sich ehemals im Palazzo Mallei zu Rom 
befand. Er giebt den Kalender, wie er unter August geordnet 
wurde, und ist aucb deshalb wichtig, weil Ovid in seinen Fasten 
in den meisten Fallen mit ihm ubereinstimmt1). Nachst dem ist 
besonders wichtig der des Grammatikers Verrius Flaccus (S. 35), 
welcher die von ihm selbst geordneten Fasten auf dem Markte 
von Praneste hatte aufstellen lassen. Davon wurden im J. 1770 
verschiedne Rrucbstucke gefunden, welche aufser dem eigentli- 
chen Festcalender der vier ersten Monate und des December al- 
lerlei erlauterndeAnmerkungen enthalten2). Aufserdem giebt es 
Bruchstucke eines Kalendarium Amiterninum, Yenusinum, Ca- 
pranicorum (sonst im Pal. Capranica), Farnesianum, Allifanum, 
Antiatinum, Exquilinum, Pincianum und Vaticanum, deren Zu- 
sammenstellung in zuverlassigen Texten sebrzuwunschen ware3). 
Als Probe eines Festkalenders, wie sie im Culte des Augustus 
gebrauchlich waren, haben sicli in Cumae verschiedene Bruch¬ 
stucke des sogenannten Kal. Cumanum gefunden4), als Probe 

1) S. den Abdruck der Copie des Pighius bei Merkel Ovid. Fast, 
p. XII sq. 

2) Iierausgegeben von Fog^ini, Rom 1781 fol. Aba-edruckt bei F. A. 
Wolf zu Sueton Vol. IV p. 315 ft'. 

3) Eine unzureichende Sammlung’ ist die bei Orelli Inscr. II p. 379 — 
413. Verbesserte Ausgaben des Kal. Amitern. b. Mommsen 1. N. 5750, des 
Venusinum ib. 698, der Fasti Capranicorum ib. 6748, des Farnesianum 

i 0749, des Allifanum ib. 4741, des Antiatinum b. Henzen Suppl. Or. 
u. 6445. 

4) Kellermann bei 0. Jabn Spec. Epier. p. 1 — 22, Mommsen 1. IN. 
; n. 2557. 

Prellcr, Rtim. Mythol. jq 

i 
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eines landlichen Kalenders, in welchem die Feldarbeiten der ein- 
zelnen Monate, die wichtigsten Feste der landlichen Gottheiten, 
der Eintritt der Zeichen des Thierkreises u. A. bemerkt wird, 
dient das Kal. rusticum Farnesianum 1). Endlich haben sich doch 
auch aus den letzten Zeiten des sinkenden Heidentlmms zwei 
wichtige Urkunden der Art erbalten. Das eine ist ein erst neu- 
erdings in den Ruinen des Amphitheaters zu Lapua ausgegra- 
benes feriale d. li. ein Verzeichnifs bios der Feste, kein voll- 
standiges Ralendarium, und zwar der Feste wie sie in Capua und 
in der Provinz Campanien gefeiert wurden, ubrigens erst im J. 
387 nach Cbr. Geb. concipirt und zur Cbaracteristik des religio- 
sen Verhaltens der Zeit recht merkwurdig2). Das andre ist ein 
unter Constantius II. (337 — 361) verfafster romisclier Staats- 
kalender, welcher wegen seines spaten Ursprungs gleichfalls in 
vielen wesentlichen Punkten von jenen alterenKalendern abweicht, 
also fiber die Entwicklung des bffentlichen Gottesdienstes unter 
den Kaisern wichtige Aufschlfisse giebt3). Noch werden hier die 
alten Feste des Mars, der Vesta, die romischen Spiele und andre 
Festtage des altesten romischen Kalenders gefeiert, aber neben 
diesen altromischen Culten nehmen nun auch die auslandischen 
Gottheiten, die Gottermutter aus Phrygien und die agyptischen 
Sacra der Isis und desSerapis, schon eine sehr bedeutende Stelle 
im Kalender ein, desgleichen der Cultus der Divi d. h. der con- 
secrirten Kaiser und die Spiele zum Andenken der von Constan¬ 
tin oder fruheren Kaisern (iber diePerser, dieGothen, dieMarco- 
mannen, Alamannen, Franken und Sarmaten gewonnenen Siege. 

1) Bei Or. Inscr. II p. 380. Vgl. Mus. Borbon. t. II tav. 44. 
2) Zuerst publicirt von Avellino Opuscoli T. Ill p. 215 — 307 mit 

einem ausfuhrlichen Commentar. Neuerdings berichtigt und besprochen von 
Mommsen in den Berichteu der K. Sachs. Ges. d. W. zu Leipzig ISdO 
S. 63 ff. Der Text auch bei Henzen Suppl. Or. n. 6112. 

3) Calendarium Romanum sub Imp. Constantio, Imp. Constantini 
Magni filio, circa a. Chr. 354 compositum et Valentino cuidam dedicatum, 
nach der Ausgabe von Lambecius wiederholt in Graevii thes. Antiq. Ro. 
T. VIII p. 97sqq. Vgl. Th. Mommsen iiber den Chronographen vom J.354, 
Abb. d. Philolog. histor. Classe der K. Sachs. Ges. d. W. Bd. I S. 569 if. 
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Die himmlischen und die herrschenden Gotter. 

Allen diesen Gottern ist die Naturbeziehung auf den Him- 
mel und seine Erscheinungen eigen, wie sie zumalbeim Jupiter, 
der Juno, dem Janus, der Diana, der Mater Matuta sehr vernehm- 
lich hervortritt und beim Jupiter zugleich der reale Grund seiner 
hochsten Obmacbt, Giite und Heiligkeit ist, dieses wegen der 
iibertragenen Bedeutung des himmlischen Lichtes, welches in 
der moralischen Welt das Element des Rechtes und derWahrheit, 
der Treue und der Heiligkeit aller Vertrage ist. Deutlicb erkenn- 
bar ist auch eine alte Verehrung der beiden himmlischen Licht- 
korper, der Sonne und des Mondes, welche alle alten Religionen 
so viel beschaftigt und hier in den eigenthtimlichen Gestalten des 
Janus, Yejovis, Jupiter Anxur und Apollo Soranus auftritt, wah- 
rend die Verehrung des Mondes im Culte der Juno und der 
Diana durchschimmert. Juno ist zugleich die ideale Weiblichkeit 
und die himmlische Ivonigin, Minerva die Gottin der Besinnung 
und Erfmdung, und zwar dieses so ganz vorherrschend, dafs sich 
die alte Naturbeziehung beinahe ganz verschliffen hat. Unter diese 
italischen Gotter ist der griechische Apollo so friih ein^etreten 
dafs er fast fur heimisch gelten darf, vorziiglich als Reprasentant 
der Ideen des Heils und der Suhnung, welche in dieser Auflas- 
sung dem italischen Alterthum vermuthlich fremd war. Aber 
auch in den andern Culten bat sich mit den alteren italischen Ele- 
menten die jiingere griechische Rildung vielfach verbunden und 
veischmolzeh, besonders in dem der Minerva und der Diana, wo 
man den Einflufs des griechischen Athena- und Artemisdienstes 
sehr bald merkt. Die eigenthumlichste Figur ist Janus geblieben. 

10* 
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mit dem wir einem alten Gesetze des romischen Cultus folgend 
(S. 57) den Anfang maclien. 

1. Janus. 

Es fehlte nehmlich den italischen Volkern zwar an einer 
kosmogonischen und theogonischen Dichtung, da ihr Gottesbe- 
grifl' und ihr Gottesdienst sie zu einer solchen nicht kommen 
liefs. Doch hatten sie dafiir den Gottesdienst des Janus, welcher 
sich weder bei den Griechen noch sonst in einer andern Mytho- 
logie in einem entsprechenden Bilde nachweisen lafst, in dem 
alten Italien dagegen sehr verbreitet gewesen zu sein scheint. In 
Rom war sein Dienst nacli zuverlassiger Ueberlieferung durch 
Numa eingefuhrt worden, seit welcher Zeit er immer unter den 
hochsten und heiligsten Gottern verehrt wurde. Hatte fruher der 
Konig selbst dem Janus das zu bestimmten Zeiten vorgeschrie- 
bene Opfer in der Regia dargebracht, so that dieses spater der 
an seiner Stelle eingetretene Rex Sacrorum, welcher eben des- 
halb seinem geistlichen Range nach fur den obersten Priester 
gait (S. 58, 1). Ueberhaupt wurde er als Gott des Anfangs und 
des Ursprungs der Dinge bei alien Op fern zuerst bedacht, bei 
alien Gebeten und in alien Gebetsformeln zuerst und noch vor 
Jupiter genannt'). Schon die alten Lieder der Saber huben mit 
ihm an zu singen und nannten ihn den Gott der Gotter (Divum 
Deum) oder mit dem herkommlich gebliebenen Cultusnamen der 
patriarchalisclien Zeiten den Yater Janus, welcher sich in diesem 
Cultus besonders lange erhalten hat1 2). Die vielen alten Cultus¬ 
namen, welche Macrob. S. 1,9, 15 aufzahlt: In sacris quoque 
invocamus lanum Geminum, lanum Patrem, lanum Iunonium, 
Ianum Consivium, lanum Quirinum, lanum Pat.ulcium et Clusi- 
vium und andre werden einzeln erlautert werden. 

1) Cic. N. D. II, 27 quumque in omnibus rebus vim haberent maxi- 
mam prima, principem in sacrificando Ianum esse voluerunt. Vgl. die De- 
votionsfonnel b. Liv. VIII, 9, die Formeln b. Cato d. r. r. 134 und 141 und 
die Gotterreihen der Arvalischen Tafeln. Varro b. Augustin C. D. VII, 9 
penes Ianum sunt prima, penes Iovem surnma. 

2) Varro 1. I. VII, 27 fiihrt aus deni Liede der Salier den Vers 
an: Divum empta cante, Divum Deo supplicante. Deorum Deus 
b. Macrob. I, 9, 14. Iano Patri s. die Acta fr. Arval. t. XXXII, 1, 25 
und die Inschriften b. Or. n. 1583. 1584. 5739, vgl. die Miinze des Gallien 
b. Eckhel D. N. VII p. 396 und Plin. H. N. XXXVI, 5, 4. 
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Bei tier Erklarung seines Namens und Wesens ist liaufig 
fehlgegriffen worden, obschon das Rechte ziemlich nahe liegt° 
So haben Cicero N. D. II, 27 und nach seinem Vorgange Andre 
den Namen Ianus ab eundo erklaren wollen, als ob dieses ety- 
niologisch zulassig und ein Gott der Thiiren und des Ein- und 
Ausgehens, welcber nichts als dieses bedeutet hatte, im Sinne 
des hoheren Alterthums iiberhaupt denkbar ware. Andre sahen, 
indem sie dieselbeEtymologie beibehielten, im Janus ein Bild der 
ewigen Bewegung des Himmels, Macrob. S. 1, 9, 11, noch Andre 
erklarten ihn fur das uranfangliche Chaos, Ianus wie Hianus, 
Paul. p. 52. Das Richtige ist ohne Zvveifel was unter den Alten 
schon Nigidius Figulus bei Macrob. 1, 9, 8 gesehen und unter 
den Neueren besonders Buttmann Mythologus 2, 72 geltend <*e- 
macht hat, dafs Ianus oder was dasselbe ist Dianus die Mascu- 
linform ist zu dem weiblichen Iana oder Diana d. i. der Mond !). 
eigentlich der Lichte und dieLichte, von dius und dium in der 
Bedeutung des lichten Himmels. Also ein altitalischer Licht- und 
Sonnengott, welcher zu einem Gott des Anfangs und des Ur- 
sprungs schlechthin geworden ist, in einer eigenthumlichen Ab- 
stufung von Bildern und Vorstellungen, deren organischer Zu- 
sammenbang mit dem ersten Grundgedanken sich indessen noch 
gut nachweisen lafst. 

Der Sonnengott ist der Pfortner des Himmels und des 
himmlischen Lichtes, dessen Thore er Morgens offnet Abends 
schliefst, ausgehend und eingeliend: dieses einfache Bild und 
seine bedeutungsvolle Anwendung ist den Griechen wohl nur 
deshalb entgangen, weil ihnen in ihrem Lande Okeanos der Ur- 
sprungsgott zu sein und Helios aus demselben auf- und in ihn 
unterzutauchen schien. Doch kennen auch sie eine Scbwelle des 
Himmels, uber welche Nacht und Tag sich fliichtig begriifsend 
aus- und eingehn, und die heilige Schrift spricht von der Sonne 
wie von einem Brautigam, welcher Morgens mit strahlendem 
Antlitz aus seiner Kammer tritt. Bei den alten Umbrern, Sabi- 
nern, Latinern war aber grade diese Vorstellung des Aus- und 
Eingangs, des Oeffnens und Schliefsens die vorherrschende ge¬ 
worden; daher der einfache Bogen, ianus, eigentlich ein offener 

1) Varro r. r. I, 37, 3 Nunquamne rure audisti octavo Ian am et 
crescentem et contra senescentem? Nach Tertullian Apolog. 10 
fand sich im Liede der Salier der Ablativ lane. Ein Dativ Ianui Quirino 
findet sich bei Fest. p. 189, 17, ein Ablativ lanu in einer Inschrift aus Ca¬ 
lcs bei Mommsen I. N. n. 3953. 
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Durchgang (transitio pervia, Cic* N. D. II, 27) das Symbol des 
himmlischen Gewolbes und seines Pfortners Janus, des himmli- 
schen Lichtgottes wurde. Eben daher in der spateren Zeit, so- 
bald eine bildliche Darstellung beliebt wurde, der bekannte Dop- 
pelkopf des Janus (daher Ianus geminus, bifrons), weil er, wie 
schon die Alten bemerken, sowohl der Pfortner des Aufganges 
als des Unterganges, sowohl der Oeffner ist als der Schliefser1), 
wie Horaz Carm. Saec. 9 sehr schon vom Sonnengotte sagt: 
Alme Sol, curru nitido diem qui promis et celas. Deshalb war 
der iilteste Ianus Geminus in Rom, der von Numa gestiftete an 
der Grenze des Forums, so gerichtet dafs der eine Kopf gegen 
Aufgang der andre gegen Untergang schauete2). 

So ward also aus diesem Pfortner des Himmels zunachst 
der himmlische Oeffner und Schliefser (Patulcius Clusius) 
schlechthin, der sowohl im Himmel als auf Erden uber alien 
Aus- und Eingang gebietet, am Himmel ein Herr fiber alle an 
ihm aufsteigenden und verschwindendenErscheinungen, welches 
Ovid F. 1, 117 sogar in so weitem Umfange von ihm aussagt, 
dafs er nicht allein den Himmel mit seinen Wolken, sondern 
selbst das Meer und die Erde unter seine Aufsicht stellt: auf der 
Erde als Herr fiber alle Thiiren, Thore und Strafsen und fiber 
alles sich in denselben hin und herbewegende Geschaft und Trei- 
ben der Menschen; ja er ist, weil durch ihn der Weg zu den Got- 
tern des Lichts ffihrte, auch der allgemeine Vermittler zwischen 
Himmel und Erde3), daher seiner wie gesagt bei jedem Opfer 
und Gebet zuerst gedacht wurde. Auch dje Wege und Oeffnun- 
gen des Krieges und des Friedens, die des Handels und der 

1) Macrob. I, 9, 9 lanum quidam Salem demonstrari volunt et idea 
geminum, quasi utriusque ianuae caelestis potentem, qui exoriens aperiat 
diem, occidens claudat. 

2) Ovid Fast. I, 139 Sic ego prospicio caelestis ianitor aulae Eoas 
partes Hespenasque simul. Procop. d. bello Goth. 1, 25 y.ul rov 7tqoO(6~ 

710V daTEQOV fxhv TTQog avCayovza TO de 'hfQov 7iQog cfvovru rjXtov 
t£t()K7itcu, d vQui re /dlxur i(p iy.ccTe'QO) TtQoawTKp eiaiv. 

3) Ovid F. I, 171 Mox ego: Cur, qua?nvis aliorum numina placevi, 
lane, tibi primum thura merumque fero? 

Ut possis aditum per me, qui limina servo, 
Ad quoscunque voles, inquit, habere deos. 

Daher gait er auch fur den Stifter alles Gottesdienstes in Italien, Macrob. 
1, 9, 3 vgl. ib. 9, wo auch die Sitte ihn bei jedem Opfer zuerst anzurufen 
durch die Absicht erklart wird ut per eurn pateat ad ilium cui immolatur 
accessus, quasi preces supplicum per portas suas ad deos ipse transmittat. 
Arnob. Ill, 29 quern in cunctis anteponitis precibus et viam vobis pandere 
deorum ad audientiam creditis. 
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Schiffahrt, ja die alles Lebens und aller Lebensthatigkeit waren 
in seine Hand gelegt, wie sich gleicb deuUicher zeigen vvird. 

Nur darf man sich dieses Amt des Oeffnens und Schliefsens 
nicht so ganz mechanisch denken, dafs nicht auch die dynami- 
sche Wirkung seiner licbten Sonnenkraft mit im Spicle ware, 
wie dieses in folgenden Fallen deutlich zu selien ist. So wurde er 
zunachst mit jedem neuen Morgen als Matutinus Pater angeru- 
fen, Horat. Sat. II, 6, 20, d. h. als der Golt des anbrecbenden 
Tages, mit dem, wie Iloraz hinzusetzt, die Menschen taglich alle 
ihre Lebensarbeit beginnen. Auch waren ihm deshalb die An- 
fange aller Monate heilig d. h. die Kalenden, wo sich das Licht 
des zunehmenden Mondes zuerst wieder am Himmel zeigte, da- 
her er auch als Ianus Iunonius angerufen und an alien Kalenden 
mit der Juno verehrt wurde !). Unter den Monaten aber war ihm 
der Ianuarius gewifs deswegen heilig, weil dieser Monat gleicb 
nach dem kiirzesten Tage begann, also den naturlichen Anfang 
eines neuen Jahres bildete, obwobl Numa aus Riicksicht auf den 
Cult der Saber und des palatinischen Mars den alten Friihlings- 
anfang des Jahres mit dem Monate des Mars auch ferner gel- 
ten liefs. 

Ein andres Merkmal, dafs wir es beiin Janus mit einem 
Sonnengotte zu thun baben, ist der Ursprung der Quellen, Fliisse 
und Strome vom Janus; daher er in ortlicben Legenden fiir den 
Gemahl der Quellengottin Iuturna und fur den Vater des am Ia- 
niculum verehrten Fontus, in andern selbst fiir den des Flufs- 
gottes Tiberinus gait, in noch andern die Feinde Roms dadurch 
abwehrt, dafs er bei einem ihm heiligen Thore plotzlich einen 
heifsen Sprudel aus derErde entspringen lafst, Ovid Fast. 1,269 
Oraque, qua pollens ope sum fontana reclusi, Sumquerepentinas 
eiaculatus aquas. Ein Glaube dessen naheres Verstandnifs er- 
schlossen wird durcli eine Erzahlung bei Dionys H. I, 55, wel- 
cher sich auf orlliche Ueberlieferung beruft. Als Aeneas mit sei- 
nen Trojanern an dem oden Strande der Laurenter landet, leiden 
sie an brennendem Durst. Da sprudeln plotzlich zwci reicbe Quel¬ 
len aus dem Roden hervor, durch welche die Trojaner gesattigt 
und die ganze Gegend befruchtet wird, obgleich Dionysius sie zu 
seiner Zeit nur sparlich fliefsen sah. Dieses Wasser aber war 
dem Sonnengotte geweiht und man sah zwei Altare desselben an 
der Quelle, den einen nach Morgen den andern nach Abend, an¬ 

ti Macrob. 1,9,16 Iunonium quasi—mensium omnium ingressus te- 
nentem; in ditione autem lunonis sunt omnes Kalendae. 
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geblich eine Stiftung des Aeneas. Vielmehr war es hochst wahr- 
scheinlich eine alte latinische Ueberlieferung von jenem Pater 
Indiges am Numicius, welcher gewohnlich fur den Aeneas gait; 
wenigstens wufste ich einen ahnlichen Glauben von der Sonne in 
Griechenland niclit nachzuweisen ]). 

Ja dieser Gott gait auch fiir den Urheber des organischen 
Eebens, namentlich fiir den Erreger und Befruchter des Reims 
der menschlichen Erzeugung, in welcher Bedeutung er in den 
Indigitamenten als Consivius angerufen und auch bier vor alien 
Gottern zuerst genannt wurde, Macrob. 1,9,16 Consivium a con- 
serendo i. e. a propagine generis humani, quae Iano auctore con- 
seritur1 2). Daher Janus in einigen Geschlechtern patricischer Ab- 
kunft gradezu als Urheber des Geschlechts wic sonst der Genius 
verehrt wurde. So gab es in Rom ein altes Denkmal des Zwei- 
kampfs der Horatier und Curiatier, das sogenannte Sororium 
Tigillum, eine Art von Joch in einer der lebhaftesten Strafsen, 
unter welchein der Sage nach der letzte Horatier zur Siihne des 
Schwestermords hatte hindurchgehn miissen. Daneben sah man 
zwei Altare, welche der luno Sororia und dem Ianus Curiatius 
geweiht waren, jener wegen der getodteten Schwester, diesem 
wegen des Todes der Curiatier, Fest. p. 297, Dionys. Ill, 22, 
Labeo bei Io Lydus d. Mens. IV, 1, nach welchem Schriftsteller 
es sogar einen eignen Ianus Patricius in Rom gab, welcher von 
den iiltesten und eingebornen Geschlechtern vermuthlich in ahn- 
licher Weise verehrt wurde wie Apollon vrarproog von den Io- 
niern in Athen. 

Nimmt man dazu dafs Ianus von den Saliern gefeiert wurde 
als duonus cerus d. h. als creator bonus (S. 70), dafs er bei 
ihnen der Gott der Gotter hiefs und vonAndern derAelteste von 
alien Gottern genannt wird und der Gott des Anfangs schlecht- 
hin, aller Dinge, aller Zeiten, aller Gotter3), so ist es auffallend 

1) Wohl aber finden sich Spuren desselben Glaubens in der deutschen 
und scandinavischen Mythologie, wo Phot und Balder zugleich Sonnen- und 
Quellengotter sind. Grimm D. M. 207. 

2) Tertull. ad Nat. II, 11 quia consationibus concubitalibus praesit. 
Augustin C. D. VII, 2 ipse priinum Ianus cum puerperium concipitur — 
aditum aperit recipiendo semini. Ib. 9 Varro enumerare deos coepit a 
conceptione Humana, quorum numerum exorsus est a Iano. 

3) Iuvenal S. VI, 393 die antiquissime Divuin—lane Pater. Hero- 
dian 1, 16 Deog KQ/caorarog rrjg 'haliai Inr/wQiog. Martial X, 28, 1 
annorum mundique sator. Septim. Seren. Anthol. 1, 191 0 cate rerum sa- 
tor, o principium deorum, — cm reserata mugiunt aurea claustra mundi. 
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genug dafs sich aus solchen Vorstellungen nicht eine bestimm- 
tcre kosmogonischeAnschauung, etwa die eines kosmischen De- 
nnurgen entwickelt hat. Und wirklich hatte der Begriff dieses 
Gottes sich bei einigen Denkern und Gelehrtcn bis dahin erwei- 
tert. Namentlich vervveist Macrobius auf eine Schrift des M. Va¬ 
lerius Messalla, eines Zeitgenossen des Cicero, worm derselbevom 

■ Janus gesagt hatte: „Der Alles bildet, Alles regiert, alleElcmente, 
die nach unten drangende Natur des Wassers und der Erde und 
die nach oben entscbwebende des Feuers und der Luft in der 
VVolbung des Himmels verbunden und dadurch fur immer an 
einander gekettet hat“; vgl. Io Lydus d. Mens. IV, 1, nach wel- 
chem derselbe Messalla den Janus fur identisch mit deni Aeon 
d. h. im Sinne der damaligen Theologie fiir den Demiurgen er- 
klarte. Aehnliche Vorstellungen hatte Varro ausgesprochen und 
durch erne sehr gezwungene Auslegung des gewohnlichen Doppel- 
kopfes unterstiitzt, Augustin C. D. VII, 7. 8, daher sie sich bei 
Ovid. Fast. I, 103 fl. wiederholen und Martial X, 28 den Ianus 
den Schopfer allcrJahre d.h. derZeit und dieser ganzen scbonen 
Weltordnung nennt. Moglich dafs solche Gedanken durch die 
Etrusker angeregt wurden, deren Litteratur grade damals in Rom 
zugangliclier geworden war. Wenigstens sollen auch sie den Ja¬ 
nus als einen Gott des Himmels und als den gottlichen Aufseher 
uber alles Geschaft verehrt baben1). Dafs aber bei diesem merk- 
wflrdigen Volke auch kosmogonische Bilder und Vorstellungen 
seit alter Zeit in der Litteratur ihrer Priester gepflegt wurden 
beweist das vielsagende Bruchstiick bei den Gromat. vet. p. 350: 

f! Scias mare ex aethera remotum. Cum autem Iuppiter terram 
Etrunae sibi vindicavit etc., nach welchem also der Aether d. h. 
der reine leuchtende Himmel als das Erste gesetzt wurde und 
das Meer und die Erde erst durch Absonderung und Nieder- 

I schIag ay* *s demselben entstanden sind, doch wohl unter Bethei- 
ligung einer demiurgischen Gotteskraft. 

In Rom erinnerten zunachst alle Thuren und Thore an Janus, 
denn sie hiefsen ja nach ihm ianuae und iani, bei welchem letz- 

■; terenWorte immer speciell derDurchgang zu verstehen ist, ent- 
| weder durch einen fiber die Strafse geschlagenen Bogen oder 

Paul. p. 52 cui primo supplicabant veluti parenti et a quo rerum omnium 
\ Jactum putabant initium. 

1) Varro sagte nach Io Lydus d. Mens. IV, 2 im 14. B. Reruin Divi- 
narum vom Janus cciirov nunu QovOxoig ovquvov leyta'ha xui swooov 

* 7raarjs nQu '^eog. y 
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durch ein verschliefsbares Thor, auch die Stadtthore ')• Also alle 
Thore und alle Bogen erinnerten an ihn, viele aber waren ihm 
auch ausdruckhch geheiligt, namentlicli solche die auf Markten 
und besonders lebbaften Strafsen oder Kreuzwegen lagen, in 
welchem Falle sein Bild darin aufgestellt und aus dem Doppel- 
bogen auch wobl ein verschliefsbarer Tempel mit zwei Thuren, 
aus dem doppeltenDoppelbogen mit einemlanus quadrifrons ein 
entsprechender Tempel mit vier Eingangen wurde. Unter diesen 
Tempeln war keiner so alt, so bedeutsam und ebrwurdig als der 
Ianus Geminus am Forum, als dessen Stifter immer Numa ge- 
nannt wird. Wegen seiner kriegerischenBestimmung fuhrte clie- 
ser alte Janus und nur dieser den Beinamen Quirinus d. i. nacb 
Macrob. I, 9, 16 quasi bellorum potens, ab liasta quam Sabini 
curin vocant, vgl. Lucan. Pbars. I, 62 belligeri limina Iani. YYirk- 
licli gab es in den Urkunden der Pontilices eine Vorschrift des 
Numa liber die aufYeranlassung von sogenannten spoliis opimis 
darzubringenden Opfer, dafs in gewissen Fallen der Art dem Ia¬ 
nus Quirinus ein Schaafbock geopfert werden solle, Fest. p. 189, 
16, vgl. Plut. Marcell. 8, und der Historiker Piso erzahlte von 
dem Gesetze Numas dafs dieser Bogen oder dieses Tlior immer 
oflen steben solle, nisi quom bellum sit nusquam, Yarro 1. 1. V, 
165. Das ist der bekannte Gebrauch von welchem bei den Dicli- 
tern und Historikern so oft die Bede ist und um deswillen Livius 
I, 19 sagt, Numa babe diesen Janus gemacht zu einem index pa¬ 
ds bellique, apertus ut in armis esse civitatem, clausus pacatos 
circa omnes populos significant. Ueber die Lage dieses Janus 
sind wir genau unterricbtet; er stand nelnnlich an der selir leb¬ 
baften Strafse, welche von dem alten Forum zu dem des Casar 
fuhrte, daher er in Folge der grofsen Bauten Domitians grade 
vor dem Senatsgebaude dieses Kaisers zu stehen kam, welches in 
jener die beiden Foren verbindenden Strafse lag 1 2). Sehr unklar 

1) Z. B. bei der p. Carraentatis s. Becker Handb. d. rbm. Altertb. 1, 
137. Besonders hiiufig genannt wurden die drei Iani auf dem Forum, in 
welcher Gegend die Wechsler ihre Buden hatten, Horat. Ep.1,1,54 c.intpp. 
Nachmals baute Domitian durch die ganze Stadt viele Iani und arcus, von 
denen die letzteren als Triumphbogen mit Quadrigen, Spolien, Bildern 
der Feldziige und des Siegs geschmiickt waren, Sueton Domit. 13. 

2) Ovid Fast. I, 257. 263, Procop. de bello Goth. I, 25, Becker Handb. 
I, 255 ff., 348If. Becker seheint mir auch S. 119 die Hypothese Niebuhrs, 
dafs dieser Janus urspriinglich auf den Verkehr der Romer auf dem Palatin 
und der Sabiner auf dem Quirinal berechnet gewesen sei, treffend wider- 
legt zu haben. 
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ist dagegen dieUrsache jenes aJtenGebrauchs, diesen Janus offen 
zu halten so lange es einen Krieg gab und nur dann zu 
schliefsen wenn uberall Friede war, zumal da die Alten sebr ver- 
schiedene Griinde angeben. Einige erzahlen eine Stadtlegende, 
wie sich dergleichen schon im alten Rom im Munde des Volkes 
nach gegebenen ortlichen Merkwurdigkeiten bildeten und im 
Laufe der Zeit immer ungenirter fortwucherten. Als die Romer 
und Sabiner unter Romulus und T. Tatius um das Forum 
kampften, habe der romerfreundliche Janus die durch das offene 
Thor andringenden Sabiner vermittelst eines plotzlich entsprun- 
genen heifsen Schwefelquells zuruckgejagt, seit welcher Zeit das 
Thor ihm heilig geworden und nur in Friedenszeiten verschlos- 
sen sei, s. Ovid. Fast. I, 259 11. Indessen wurde diese Legende 
nicht allein von diesem Thore, sondern auch von einem andern 
in einer andem Gegend der Stadt erzahlt, wo auch ein solcher 
Sprudel und ein offenes Thor zu linden sein mochte, Macrob. I, 
9, 17. Andre erklarten sich die Pforten dieses Janus als Pforten 
des Kriegs, als ob dieser Damon in Friedenszeiten unter der Hut 
des Janus darin verschlossen sitze, im Kriege aber gegen die 
Feinde losgelassen werde, Virgil Aen. I, 293, VII, 607, Andre 
umgekehrt als Statte des Friedens, als ob dieser bei verschlos- 
senen Thoren vom Janus festgehalten werde, Ovid. Fast. I, 281 
pace fores obdo, ne qua discedere possit, Horat. Ep. II, 1, 255 
claustraque custodem pacis cohibentia Ianum. Am weitesten 
kommt man wohl wenn man sich den Janus auch hier als einen 
Gott alles Ein- und Ausgangs und alles geweiheten Anfangs denkt, 
mit dem der alte Glaube bei jedem wichtigen Unternehmen an- 
hub, also gewifs auch bei jedem kriegerischen Unternehmen, zu 
welchem die Schaaren der biirgerlichen Jugend auf Leben und 
Tod ausriickten. Wie Janus seine Glaubigen auf alien Wegen 
behutete, so ganz vorzugsweise auf diesem, daher die Pforten 
seines Heiligthums olfen standen so lange die Landesjugend 
im Felde war; denn die Oeffnung eines Tempels stellt sym- 
bolisch die begleitende Mitwirkung eines Gottes dar, daher 
der Tempel der flora Quirini, einer alten sabinischen Se- 
gensgottin immer offen gehalten wurde, weil man sie sich im¬ 
mer segnend und thatig dachte, Plutarch Qu. Ro. 46. Ist aber 

i der Krieg gliicklich beendet, das fleer zuriickgekehrt, so wird 
: der Tempel geschlossen, denn der Staat bedarf der Mitwirkung 

dieses Janus, des Janus Quirinus, des ausdriicldich fiir den 
glucklichen Anfang und Auszug zum Kriege geweiheten nun nicht 
mehr: eine Erklarung welche schon bei den Alten angedeutet 

I 
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wird 1). Gewifs ist dafs bei diesem Tempel seit alter Zeit beim 
Ausbruch eines Krieges Opfer gebracht und gewisse sinnbildliche 
Gebrauche vorgenommen wurden, daher dieser Janus allein ein 
consecrirter war, Ovid. F. I, 257 cum tot sint iani, cur stas sa- 
cratus in uno? Virgil Aen. VII, 607 sunt geminae belli portae 
— religione sacrae et saevi formidine Martis. Virgil, der diese 
Gebrauche fur ein altes latinisches Herkommen hielt, erzahlt dafs, 
sobald ein Krieg vom Staate beschlossen war, der Consul mit 
einer Quirinalischen Trabea angethan und nach Gabinischer 
Weise gegiirtet, dieThore desTempels geoffnet und zurSchlacht 
gerufen babe, welchen Ruf die Jugend und schmetternde Kriegs- 
trompeten wiederholten. Hochst wahrscheinlich wurden auch 
beim Abschlufs des Friedens und dem Wiedereinriicken der 
Burger entsprechende Gebrauche verrichtet, zumal da Numa im- 
mer als der Friedensfiirst geschildert wird und Janus seiner Na- 
tur nach mehr denFrieden als den Krieg lieben mufste. Indessen 
wurde ein Friede mit alien INachbarn in Rom immer seltener; 
daher das aufserordentliche Gewicht, welches auf die Schliefsung 
dieses Janus gelegt wurde. Nach Livius I, 19 war er seit der 
Zeit des Numa nur zweimal geschlossen worden, einmal im J. 
235 v. Chr., sechs Jahre nach dem Frieden des ersten punischen 
Kriegs, wo er aber noch in demselben Jahre wieder geolfnet 
wurde, Varro 1. 1. V, 165, zum zweitenmal im J. 29 v. Chr., als 
August nach der Schlacht bei Actium und einem Aufenthalte in 
Griechenland, Asien und Aegypten den Frieden auf die Dauer 
gesichert zu haben glaubte. Indessen ist der Tempel auch da- 
mals nicht lange verscblossen geblieben, da August selbst sich 
riihmt2) dafs der Janus dreimal von ihm geschlossen sei, nehm- 
lich zum zweitenmal im J. 25 v. Chr. und zum drittenmal im 
Jahre der Geburt Christi. Nach ihm riihmte sich Nero noch ein¬ 
mal der Welt den Frieden gegeben und den Janus geschlossen zu 
haben, daher auf seinen Miinzen dieser Tempel oft zu sehen ist, 
ein kleines und niedriges Gebaude mit verschlossener Thur und 
von aufsen angebrachten Gewinden 3). 

1) Serv.V.A. 1, 294 Ideo autern Ianus belli tempore patebat, ut eius- 
dein conspectus per bellum pateret, in cuius p otes tate esset exitus 
reditusque. 

2) Mon. Ancyr. Cum post Romam conditam lanum Q uirinum (das 
war der officielle Name. Bei Horat. Od. IV, 15, 9 heilst es ungenaulanum 
Quirini) bis omnino clausum ante me fuisse prodatur memoriae, ter me 
principe claudendum esse decrevit Senatus. Vgl. Sueton Octav. 22. 

3) Vgl. Ovid F. I, 275 Ara mild posita estparvo coiuuncta sacello, 
Haec adolet Jlammis cum struefarra suis. 
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Aufser diesem Heiligthum des Janus scheint es ein gleich- 
! falls sehr altes und angesehenes auf oder bei dem Janiculum ge- 

geben zu haben, welches Castell bekanntlich von dem Konige 
Ancus Marcius zum Schutze des Uebergangs fiber den Tiber und 
des Verkehrs auf diesem Strom angelegt wurde, zumal da Janus 
nach herkommlicher Ueberlieferung auf dem Janiculum gewohnt 
hatte 1). Auch befanden sich dort alte Altare seines Sohnes Fons 
oder Fontus und in dessen Nahe das Grab des Numa2). Weiter 
ist auszuzeichnen der Ianus Quadrifrons mit einem entsprechen- 
den Gebaude im Velabrum, der erste in seiner Art, da das darin 
befindliche Bild mit vier Gesichtern von Falerii gebracbt worden 
war, vermuthlich im J. 461 d. St., 293 v. Cbr., Macrob. I, 9, 13, 
Serv. V. A. VII, 607. Bekanntlich hat sich dieses Gebaude, wel¬ 
ches auf einem lebhaften Kreuzwege lag, in spater Restauration 
bis auf diesen Tag erhalten. Ferner gab es einen Tempel des 
Ianus Geminus beim Theater des Marcell, gleich vor dem Car- 
mentalischen Thore und wieder in einer sehr lebhaften Gegend, 
da der ganze Verkehr zwischen dem Ochsenmarkte und dem 
Circus Flaminius hier durchrauschte; C. Duilius hatte ihn im er- 
sten punischen Kriege gestiftet und Augustus und Tiberius re- 
staurirten ihn, daher die Kalender ihrer Zeit an bestimmten Tagen 
Opfer bei diesem Janus vorschreiben3). Endlich wurden alle 
diese Gebaude anPracht undGrofse beiweitem fibertroflen durch 
den Ianus Quadrifrons auf dem Durchgangsforum (f. transito- 
rium) des Nerva, wo Domitian dieses bis in das Mittelalter erhal- 
tene Gebaude errichtet hatte, Martial. X, 28. Also lauter lebhafte 
Passagen, daher es kein Wunder ist wenn die Romer sich ihren 
Janus nicht bios als den allgemeinen Schliefser sondern auch 
als rfistigen Wanderer dachten und deshalb seine Bikler, wenn er 
in ganzer Figur dargestellt wurde, aufser dem Schlfissel mit einem 
Wanderstabe ausrfisteten, Ovid F.I, 99 ille tenens baculum dextra 

1) Virgil Aen. VIII, 358, Ovid F. I, 245, Macrob. I, 7, 19 u. A. Jeden- 
falls war hier ein alter und wichtiger Durcbgang, s. Paul. p. 104 lanicuhim 
dictum quod per euiri (montem) Iiomanus populus prindtus tr an sierit in 
agrum Etruscum. 

2) Cic. de Leg. If, 22, 56 wo mit den besten Handschriften zu lesen 
ist ad Fontts aras. Vielleicht sind zwei Altare anzunebnien, wie bei der 
Quelle in der Nahe von Laurentum, s. S. 151. Vgl. Arnob. Ill, 29, Becker 
Handb. I, 656. 

3) Kal. Capranic. XVI Kal. Sept. Iano ad theatrum Marcelli. 
Kal. Amitern. XV Kal. Nov. Iano ad Marcelli. Vgl. Tacit. A. II, 49 und 
Becker S. 138 259. 
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clavemque sinistra, Macrob. I, 9, 7 cum clavi et virga figuratur, 
quasi omnium et portarum custos et rector viarum. 

Wie Janus aber alsGott des gliicklichen Ein- undAusgangs 
in alien Hausern, alien Strafsen, alien Stadten gedacht wurde, so 
scheint er auch ein Gott der Hafen gewesen, also als Portunus 
verehrt worden zu sein, obwohl dieser Name spater gewohnlich 
auf den griechischen Melikertes iibertragen wurde. Portus war 
in der alteren Sprache ein Gebaude zum Ein- und Ausgehn1), 
also auch das Haus, daher Portunus ganz richtig fur einen Gott 
sowohl der Thore als der Hafen genommen ward und so gut 
wie Janus den Schliissel in der Hand fuhrte, also in der That 
eigentlich Janus war, nur dafs die gemeine Praxis des Hafen- 
und Seelebens aus der besondern Eigenschaft des allgemeinen 
Geleitgottes einen besondern Hafengott gemacht hatte. Als solcher 
hatte er einenTempel am Tiberhafen in der Nahe des pons Aemilius, 
wo am 17. August eigne Portunalia gefeiert wurden, unter dem 
Aventin, wo nocli jetzt die Tiberschilfe anzulanden und auszuladen 
pflegen2). Dafs dieser Cultus alt und volksthiimlich war beweist 
der plebejisclie Flamen Portunalis b. Fest. p. 217. Es kommt 
liinzu, dafs Janus fur den Gemahl der See- und Quellengottin Veni- 
lia gait, endlich dafs Janus auch fur den Erfinder des Schiffbaues 
gehalten wurde; wenigstens erklarte man sich so das gewohnliche 
Geprage des romischen As, Januskopf und Scbiff, obwohl Andre 
dabei an das Scbiff dachten, welches den Saturnus iiber See zum 
Janus brachte3). 1st jene Erklarung richtig, und sie wird da- 
durch dafs Janus der eigentliclie italische Gott des Geschaftsver- 
kehres zu Wasser und zu Lande war, sehr empfohlen, so wurde 
sich dadurch auch das gleichartige Geprage der etruskischenSee- 
stadt Telamon erklaren. 

Regelmafsige Festtage des Janus waren a 11 e erstenMo- 

1) In den Zwolftafelgesetzen stand portus nocli fur domus, s. Fest. 
p. 233 Die Wurzel ist noqog, vgl. hortus von chors. Ueber Portunus vgl. 
Paul. p. 56 claudere et clavis ex Graeco descendit, cuius red tutelam 
penes Portunum esseputabant, qui clavimmanu tenere fingebatur et deus \ 
putabatur esse portarum. Die Inschrift b. Or. n. 1585 Iano Por- 
tuno ist verdiichtig. 

2) Varro 1. 1. YI, 19 Portunalia dicta a Portuno, cui eo die aedes in 
portu Tiberino facta et feriae institutae. Intp. Veron. Aen. V, 241 Por¬ 
tunus, ut Varro ait, deus port[uum porta] rurnque praeses. Quare huius 
dies festus Portunalia, qua aput veteres claves infocum add . .. mare in- 
stituturn. Ich lese: quo apud veteres aedes in portu et feriae in¬ 
stitutae. Vgl. die alten Kalender XVI Kal. Sept. 

3) Athen. XV p. 692 E. vgl. Ovid F. I, 23311'., Plutarch Qu. Ro. 41, 
Macrob. S. 1, 7, 22. 
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natstage, wo demlanus Iunonius neben derJunogeopfert wurde, 
| daher ihm, leider ist nicht gesagt wo und von wem, zwolf Altare fur 

eben so viele Monate geweibt waren,und zwar bestand das gewohn- 
liche Opfer an diesen Tagen in einem Opferkuchen, den man Ianual 
nannte1). Ohne Zweifei war unter diesen Festtagen der erste 
J an uar in dem nach ihm benannten Monate von jeher besonders 
feierlich. Aufserdem wurde in diesem Monate der neunte Tag 
durch eine Opferhandlung in der Regia ausgezeichnet, welche mit 
einem alterthiimlichen, der Opferpraxis entlehnten Worte Agonia 
oder Agonalia genannt ward und in den rbmischen Kalendern zu 
wiederholten malen vorkommt, aber dem Janus soviel wir wissen 
nur an diesem Tage des Januar gait2). DasCharacteristische be- 

; stand an demselben darin dafs ein Widder, und zwar als Fuhrer sei¬ 
ner Heerde (princeps gregis) geopfert wurde und dafs der opfernde 
Priester der Rex Sacrorum, ursprunglich ohne Zweifei das wirk- 
Jiche Haupt des Staates (princeps civitatis) war, indem iibrigens 
die bei alien Agonien herkommliche Formlichkeit beobachtet 
wurde. Der Opfernde that nehmlich die solenne Frage agone? 
d. h. soli ich das Opfer herbeifiihren? und erst nachdem es ihm 
ausdrucklich geheifsen war, brachte er das Opfer dar. Unver- 
kennbar entsprechen sicb bei jenem alten Gebrauche der prin¬ 
ceps civitatis d. i. der Rex und der princeps gregis d. i. der 
Widder als Opfer, hochst wahrscheinlich sollte aber auch hier 
der Gott Janus als der Erste, der Anfangliche, als princeps de- 
orum gefeiert werden, und vermutblich geschah dieses urspriing- 
lich mit Beziebung auf die Jahreszeit, da die Tage eben wieder 
anfmgen langer zu werden, das uranfiingliche Licht der Sonne 
zur Erde zuriickzukehren. Eine bedeutendere und allgemeine 
Neujahrsfeier zu Ehren des Janus war freilich erst dann moglich 
als die Kalenden nach dem kiirzesten Tage von Staatswegen Neu- 
jahrsanfang geworden waren, d. h. seit dem J. 601 d. St., 153 

1) Varro b. Macrob. I, 9, 16, Paul. p. 104. Vgl. Io Lyd. d. Mens. 
IV, 2. wo u. a. 6 St Bccqqmv— xai TTondvova (avrov IfytGitca) Sta to 

tv zctig xaldvSuig uvcctptQtadcu itonava. 
2) Varro spricbt von mehreren Tagen, 1. 1. VI, 12 Agonales (dies) 

per quos rex in regia arietem immolat, dicti ab agone ? eo quod interro- 
gatur a prineipe civitatis et princeps gregis immolatur. Vgl. 
Paul. p. 10 Agoni uni und Ovid F. I, 317 IF. In den Kalendern sind noch 
drei andre Tage mit AGON, AGO oder AG bezeichnct, der 17. Marz, der 
21. Mai und der 11. December, doch ist dabei nur an den altertbiimliehen 
Ritus, nicht an ein und dasselbe Fest zu denken. Ovid F. V, 721 ad Ianum 
redeat qui quaerit Agonia quid sint verweist seine Leser auf das was er 
liber diesen Ausdruck im Mt. Januar gesagt habe. 
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v. Chr., seit welcher Zeit die Consuln ihr Amt Kalendis Ianuariis 
antraten, was zu der allgemeinen Lust des Tages den eben so 
feierlichen als stattlichen Act des Zuges der neuen Consuln auf 
das Capitol hinzufugte. Durcli die ganze Stadt, ja durch ganz 
Italien und alle von romischer Sitte bestimmte Provinzen war 
der erste Januar nun der Tag des neuen, des glucklichen Anfangs, 
wo man sich auf jede Weise des Guten und Glucklichen zu ver- 
sichern suchte, so dafs der alteGott des neuen Anfangs nun erst 
recht zu Ehren kam. Alles bat ihn gleich mit dem ersten Tages- 
anbruch um giinstige Zeicben, Alles vermied auf das angstlichste 
jede Storung, jeden Streit, jede Miihe, da nach romischem Glau- 
ben bei jedem Werke unendlich viel auf einen guten Anfang an- 
kam: Alles wiinschte sich unter einander Gliick und beschenkte 
sich mit geringen, aber Gliick und Annehmlichkeit und einen ge- 
segneten Anfang bedeutenden Geschenken, s. Ovid F. I, 71 ff, 
Plin. H. N. XXVIII, 2, 5. Vorziiglich beliebt waren zu diesem 
Behuf die sogenannten strenae, von denen sich eine letzte Spur 
bekanntlich in den franzosischen etrennes erhalten hat. Das war 
ein selir alter Brauch, dessen Name mit dem Culte der sabini- 
schen Segensgottin Strenia, einerArt vonSahis zusammenhangt, 
aus deren Hain schon zur Zeit des T. Tatius d. h. seit der ersten 
Begriindung des sabinischen Auguralwesens auf der Arx (S. 110) 
beim Jahresanfang Gliick verheifsende Zweige auf die Arx ge- 
tragen sein sollen. Aus diesem alten Gottesdienste war der po- 
pulare Gebrauch entstanden, sich in Erinnerung der alten Heils- 
gottin allerlei Gliick und Heil verheifsendes Laub, jetzt namentlich 
die Apollinischen Lorbeer- und Palmzweige mit entsprechenden 
Gliickwiinschen und mit allerlei Geschenken zuzuschicken, wel- 
che vorzugsweise in allerlei siifsen Dingen bestanden, Feigen, 
Dalteln und Honigkuchen, zum guten Omen dafs das neue Jahr 
nur Siifses und Angenehmes bringen moge, s. Ovid F. I, 185 tf., 
Martial. VIII, 33, 11; XIII, 27. Dazu fiigte man auch efsbare 
Eicheln, welclie an die alteste Vorzeit des Waldes, und einige 
Stiicke der altherkommlichen Asses mit dem Januskopfe und 
dem Schiff, welche an die gesegnete Vorzeit des Janus und Sa- 
turnus und den neuen guten Anfang in alien Dingen erinnern 
sollten, sammt andern Miinzen mit andern zu der Weihe des Ta¬ 
ges passenden Symbolen; daher auf jenen Asses die haufigeBe- 
kranzung des Janus mit Lorbeer, wie man denn nun dem alten 
Gotte auch dieErfindung desKranzes zuschrieb ]). Endlich fiigte 

I 

1) Athen .'XV p. 692 E, Klausen Aeneas u. d. P. 714. 
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man einen guten Wunsch hinzu und bediente sich zu diesem 
Zwecke, um alle dieseDinge in einem Miniaturbilde zu vereiuigen, 
geine jener eben so unscheinbaren als zierlichen Lampen von 
llion oder Bronze mit dein Bible einer V ictoria, die einen Schild 
niit der Inschrift Annum Novum Faustum Felicem mihi oder 
tibi sit in der Hand tnigt und von den kleinen Bildern eines 
Lorheerblatts, eines Zweiges mit Datteln, eines Haufens geprefster 
Feigen, einei Eichel, einem As mit dem Januskopfe und andern 

I Munzen umgeben ist, wie sich davon verschiedene erhalten lia- 
ben1). Namentlich wurden die vornehmen Conner von ihren 
Clienten mit solchen Gaben begriifst, ja selbst die Kaiser ver- 
schmahten es nicht sich von ihren getreuen Unterthanen an die¬ 
sem lage mit vollen Handen beschenken zu lassen und wieder 
zu schenken; der finstre Tiberius mufste dem Andrang der Ga¬ 
ben und Gliickwunsche, vvelche sich nicht immer am ersten 
Tage des neuen Jahres anbringen liefsen, durch ein eignes 
Edict steuern 2). Auch pflegle ein Jeder sein tagliches Geschaft 
an diesem Tage durch einen kurzen und gliicklichenAnfang, aher 
nur durch diesen fur das ganze Jahr zu weihen, sowohl auf dem 
Lande als in der Stadt, so selir war man davon iiberzeugt dafs 
was an diesem Tage gut von statten gelie auch fur die Folge 
glucken miisse3). Die grofste Feierlichkeit aber fur die ganze 
Stadt war jenes erste Hervortreten der neu gewaldten Magistrate, 
namentlich der Consuln an demselben ersten Januar, indem 
auch sie nun an diesem Tage ihr Amt unter feierlichen Opfern 
und Gebeten antraten. Vor Tagesanbruch erhoben sie sich, um 
unter freiern Himmel nach giinstigen Zeichen zu suchen, legten 
darauf in ihrem Hause die amtliche Kleidung an, empfingen die 
Gluckwunsche von ihrem Anhange und den Senatoren und zo- 
gen darauf, wahrend alle Altare dampften, in der Begleitung des 
Senats, der Ritterschaft und einer zahlreichen^Menge hinauf 

1) Z. B. die irdene bei Passeri luc. fictil. 1, 6 und die bronzene aus 
Poiupeji in der Sammlung von Roux VI t, 48, vgl. Bottiger kl. Sehr. 3, 
307ff., Fabretti Inscr. p. 500 n. 36. 37, Mommsen I. N. 6308, 2—4. Fur 
Hadrian und Antoninus Pius bestimmte Munzen mit der Inschrift S. P. Q. 
R. A. N. F. F. d. h. Senatus.Populusque Romanus Annum Novum Faustum 

iFelicera bei Eckhel D. N. VI p. 508; VII p. 11. 
2) Sueton Octav. 57, Dio Cass. LIV, 31, Sueton Tiber 34, Calig. 42, 

Nero 46. Die Sitte dauerte bis auf Arcadius und Honorius. 
3) Ovid F. 1, 167 Quisque suas artcs ob idem delibat agendo Nee 

fins quam solitum testificatur opus. Vgl. Seneca Ep.83, Columella d. r. r. 
XJ? 2, 98. 

Preller, R{im. Mylhol. 11 
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zum Capitol, um dort dem Jupiter 0. M. als hochstem Scliutz- 
herrn des romischen Staates das gewohnliche Opfer auserlese- 
ner weifser Farren darzubringen und gleich darauf die erste Se- 
natssitzung zu halten1). Der zweite Tag gait in jedem Monate 
fur einen unglucklichen (S. 143), daher auch in diesem erst der 
dritte zu einer neuen Feier bestimmt war, nehmlich zu der der 
Gelubde fur das Wold des Kaisers, weslialb dieser Tag gewohn- 
licb zum Unterscbiede von den Opfern der Kalendae Ianuariae 
scblechthin der Tag der Vota genannt wurde. Es waren dieses 
die ublichen Vota pro salute principis d. h. Opfer und Gebete, 
welche von den bochsten Magislraten unter Mitwirkung der Pon- 
tifices und andrer Geistlichen fur das Wohl des Kaisers und des 
kaiserlichen Hauses, wie sie im vorigen Jahre gelobt worden 
waren, den Gottern dargebracht und von neuem versprochen 
und in dieser Form von Jabr zu Jabr immer zugleich geleistet 
und von neuem concipirt wurden2). Beide Feierlichkeiten, so- 
wobl die Sacra des ersten Januars als die Vota des dritten, ha- 
ben sicli bis in sehr spate Zeit erhalten. 

Neben diesen Festlichkeiten bildete und erhielt sich allerlei 
volksthiimliclie Ueberlieferung vom Janus, in welcher er bald als 
der erste und anfangliche Landeskonig erscheint, bald als Gatte 
und Liebhaber von verscbiedenen Nympben und Gottinnen, wie 
sie eben zu seiner Natur pafsten. Es war eine heilige und selige 
Zeit, erzahlte man sich, als Janus regierte, eine Zeit wo Gotter 
und Menschen noch in ununterbrochenem Verkehre standen3). 
Alles war voll Unschuld und Sicherlieit und immer dampften die 
Altare von lodernden Opfern, daher dem Janus alle Eingange 
und Ausgange der Hauser geheiligt blieben und, weil er die Men- j 

schen opfern und beten gelehrt, bei jedem Opfer immer zuerst 
seiner gedacht wurde. Seine Residenz sei das Janiculum gewe- 
sen, behauptete man in Rom, doch habe er anfangs gemein- 

1) Ovid ex Ponto IV, 9, 7, Fast. 1, 75 IF., Becker Handb. II, 2, 122 ff. 
Die Beschreibung bei Io Lyd. IV, 3 kann biicbstens fiir die Zeit der spate- 
ren Kaiser gelten. 

2) Marini Atti Arv. p. 56, Avellino Opusc. Ill p. 241 sqq., Marquardt 
Handb. d. R. A. IV, 219, wo ich aber den Beweis vermisse, dal's am ersten 
Januar von den neuen Consuln vota pro salute reipublicae concipirt wur¬ 
den. Dio Cass. 21, 19 spricht von olfentlicben Gebeten der Priester iin 
Allgemeinen. Tacitus IV, 70 unterscheidet ausdrucklich die Sacra des 
ersten und die Vota des dritten Januars. 

3) Ovid F. 1,247 Tunc ego regnabam patiens cum terra deo- 
rum ess et el humanis numina mixta locis. 
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schaftlich mit einem antlern eingebomen Konige Carneses re- 
giert, nach welchem das Land Camasene genannt worden sei, 
dann aber allein und mit soldier Umsicht und Weisheit, dafs 
man ihm deshalb spiiter das doppelte Gesiebt zugeschrieben 
habe 1). Hernach sei Saturnus uber See zu ihm gekommen und 
dem Janus ein Lehrer im Ackerbau und vielen nutzlichen Erfin- 
dungen geworden, namentlich im Miinzpragen und im Schiflbau. 
Andre Schriftsteller nennen Camesene oder Camasene die Schwe- 
ster oder die Frau des Janus, mit welcher er den Flufsgott Ti- 

I berinus erzeugt babe2); wobei entweder einc den romischen 
Carmentes und Casmenen verwandte Quellengottin oder eine 
Erinnerung an den alien umbrischen Stammnamen der Camer- 

; tes zu Grunde liegt, welcher sich in der Umgegend von Clusium 
lange behauptet liatte. Andre Ueberlieferungen nannten die 
Flufs- und Seegbttin Venilia seine Gattin und Canens, die schone 
und gesangreiche Nympbe, die zartliche Gattin des laurentischen 
Picus, seine Tochter, Ovid Met. XIV, 335 IT., wieder andre nann- 
ten ihn Gemahl der durch ganz Latium verehrten Ileil- und Se- 
gensgottin Juturna und Vater des Fontus, Arnob. Ill, 9, lauter 
Erzahlungen in denen seine alte Natur des Ursprungs- und 
Quellengottes deutlich durchblickt. Dahingegen das naiv drol- 
lige Volksmahrchen von seiner Liebe zur Carna bei Ovid F. VI, 
101 ff. speciell den Gott alles Aus- und Eingangs vor Augen 
batte, wie diese Gottin alle Liebe und Liebbaber floh, bis kein 
Versteck sie vor dem Doppelgesicbt des Janus zu schutzen ver- 
mag und der rnaclitige Gott dann ihre Hingebung mit dem Eh- 
renamte fiber alle Thuren und Scbwellen und mit der Gabe des 
Weifsdorns belohnt, einem wirksamen Gegenzauber gegen jede 
Anfechtung der Strigen3). 

Scbliefslich mag von dem bekannten Doppelkopfe des Ja¬ 
nus und von andern bildlichen Darstellungen des auch in dieser 
Hinsicht eigenthiimlichen Gottes die Rede sein. Obwohl es die 
Frage ist ob der Doppelkopf eine eigenlhumliche Erlindung des 

I - 

1) Ein beliebter Witz, s. Seneca de morte Claudii 9 qui semper 
videt afj,u n^odctO} xccl otciGGw. Pers. 1, 58 0 lane, a tergo 

j quem nulla ciconia pinsit. 
2) Serv. V. A. VIII, 330, Demophilus b. Athen. XV p. 692 E., Plutarch 

Qu. Ro. 22, welche Schriftsteller mit tbessalischen und epirotischen Vol- 
kernamen bei diesem Paare ankniipfen. Camese kiinnte stehen fiir Camere, 
vgl. Tutere. 

3) Bei Martian. Cap. 1, 4 Ianusque Argionam utraque miratur ef- 
figie ist wolil zu lesen Carnam. 

11* 
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alten Raliens ist oder ob auch dieses Symbol den Etruskern und 
Romern von den Griechen zukam, da es sich bei diesen in sehr 
verschiedner Anwendung findet, namentlich auch in dem alten 
Bilde des gestirnten Himmels Argos, den Hermes todtet. Genug 
man findet diesen Doppelkopf nicht bios auf romischen Miinzen, 
sondern auch auf den etrurisclien von Volaterrii und Telamon 
und den campanischen von Capua; ja nach Athen. XV p. 692 E 
hatten auch sonst viele Stadte in Griechenland, Italien und Sici- 
lien mit dem Januskopfe und einem dem romischen As entspre- 
chenden Reverse gemunzt. Was Rom betrifft so ist es kaum 
wahrscheinlich dafs dieses Geprage dort erfunden wurde, daher 
man aus dem Schiffe auf der Kehrseite nicht zu viel folgern 
sollte. Immer sind beide Gesichter des Doppelkopfs von der- 
selben Bildung, in Rom bartig, in Volaterra und Capua beide un¬ 
bartig, wobei vielleicht die Verehrung des Quellengottes Fontus, 
des jungeren Janus zu Grunde liegt, dessen Doppelkopf auf den 
Miinzen der romischen Familie Fonteia gleichfalls unbartig er- 
scheint. Wie nahe die bartige griechische Doppelherme dem 
romischen Januskopfe stand, sieht man daraus dafs Augustus 
ein Bild fur diesen, man wufste nicht ob es ein Werk des Sco- 
pas oder des Praxiteles war, aus Aegypten (doch wohl aus Alex- 
andrien) mitbrachte, Plin. H. N. XXXVI, 5, 4, 28. Eine Bildung, 
wo der eine Kopf bartig, der andre unbartig ware, diirfte aus al- 
terer Zeit nicht nachzuweisen sein, doch sieht man einen Janus 
in ganzer Figur mit solchem Doppelkopfe auf Miinzen des Kai¬ 
sers Gallien. Ueberhaupt scheinen die Bilder in ganzer Figur 
auch beim Janus mit der Zeit gewohnlich geworden zu sein. 
Bereits erwalint ist die mit den Altributen des Schlussels und 
des Stabes; bei andern hatte man die Finger der rechten Hand so 
gestellt, dafs sie die Zahl CCC, die der linken dafs sie die Zalil 
LXV, also beide zusammen die Zahl der 365 Tage des Jahres 
darstellten ’). 

2. Jupiter. 

Dieser Name ist ein Compositum wie Marspiter, die Wur- 
zel der ersten Silbe aber ist Iov oder Iii, wie sie deutlicher in 

1) Plin. XXXIV, 7, 16, Macrob. S. 1, 9, 10, Suid. v. IavoviiQiog: Io 
Lyd. IV, 1. Ein Janusbild mit dem Stabe hat Panofka auf einer'Gemme 
nacbgewiesen. Auf der M. Gal liens erscheint Janus stans togatus d. va- 
teram s. sceptrvm. Eckliel D. N. VII p. 396. 
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dem der alteren Sprache nocli selir gelaufigen Namen Diovis 
: oder Jovis hervortritt. Jene Wurzel, ein Erbgut aller indoger- 

manischen Stammspraclien und mythologiscben Systeme, bedeu- Itet m ihnen den lichten Himmel, die Tageshelle, den atherischen 
Glanz des Lichtes der vom Himmel ausgeht; und sie bat alien 
jenen ^olkern zur Bezeichnung des hochsten Gottes, ja der Got- 
tei uberhaupt gedient, weil die naturliche Erseheinung des Him- 
mels mit dem leuchtenden Gewolbe, dem Ailes durchdringenden 
und belebenden Lichte, der lurchtbaren Gewalt des Blitzes, dem 
befi uchtenden und sattigenden Regen Hirer Yorstellung von der 
INatur der Gotter am nachsten kam 1). So heifst der Himmel im 
Indischen djaus und die Perser nannten ihn und ibren hochsten 
Gott mit demselben Namen in wenig veranderter Form. Ilesvch 
V. Jiccv Herod. 1, 131. Bei den Griechen ist der gewohnliche 
Name Zevg nur erne scheinbare Abweichung, da Z aus di ent- 
standen ist {tvyov = jugum), in den Declinationsformen Jiog 
u. s. w. der alle AVurzelklang alsbald wieder hervorbricht, und 
bei den Kretern die Form zfrjv fur Zijr im gewohnlichen Ge- 
biauche sich erhalten hatte. In Rom ist die Verwandtschaft von 
Diovis oder Jovis mit Divus, Dius, Dins, Dii von Yarro, Yerj-ius 
und andern Forschern anerkannt worden 2), obgleich sie nicht 
die richtige Folgerung fur die Wurzelbedeutung ihres Jupiter 
daraus zu ziehn wufsten. Audi der etruskische Name des Tinia 

[ . oder Tjna’ welcher dem griechischen Zeus entsprach, hiingt ge- 
wifs mit demselben Stamme zusammen, mag man ihn nun fur 

: ^;ne Nebenform des griechischen Jig oder Jtjv lialten oder die 
>>urzel m nordJichen Goltersystemen suchen, endlich der alt- 

1) Lueret. \, 11S6 in caeloque deum sedes et templa locarunt, 
per caelum void quia lux et luna videtur, 
luna, dies et nox et noctis sig-na serena, 
noctivagaeque faces caeli flammaeque vo/antes, 
nubila, sol, irnbres, nix, venti, fulmina, grando 
et raptdi fremitus et. m-nmarM innn-nn ... 

9 

3 

lade adhuc sub diu fieri dicimus quod non fit sub tecto et interdiu 
cm contranum est noctu. Ib. 87 Dialis autern appellatur (Jlamen) a 
aio, a quo vita dariputabatur hominibus, weil vom Himmel Lieht uud Le- 
en kommt. rest. p. 185 Dialis — universi mundi sacerdos, qui appella- 

oatur dium, wo mundus i. q. caelum ist, vgl. Lueret. V, 1434 vigiles 
mundi magnum versatili’ templum Sol et luna suo lustrantes lumine 

} 
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deutsche Zio, welchem ein gothisches Tius entsprach. In Italien 
war es die alte Gewohnheit der patriarchalischen Cultusanrufung 
(S. 51), welche neben der sonst herkommlichen Form Diuvis, 
Diovis, Iovis >) die Zusainmensetzung Jupiter oder Juppiter ge- 
bildet hat, die aus Iov oder Iu-pater zu einem Worte verschmol- 
zen ist und als solclies die andre Namensform aus dem gemei- 
nen Sprachgebrauche zuletzt verdrangt bat2). Daneben hat sich, 
wie es scheint vorzuglich in der ritualen Praxis der Fetialen, als 
eine andre Zusainmensetzung Diespiter erhalten d. i. speciell der 
Gott des lichten Tages, des Lichtes uberhaupt in seiner physi- 
schen und moralischen Bedeutung. 

Also einen Guten Vater im Himmel meinten die alten 
Volker Italiens, wenn sie zu ihrem Jupiter beteten, einenVater des 
Liclits, der im Himmel wohne und von dort seine Zeichen sende 
und alle himmlische und irdische Natur als hoclister Gott regiere, 
keineswegs einen abstracten Gott der Hiilfe, wie man seit En¬ 
nius den Namen lupiter a iuvando zu erklaren pflegte3 4); viel- 
mehr ist auch der Sinn dieses Worles iuvare fiir alles Forder- 
liche, Hulfreiche, Heilsame, Wolilthuende aus jener alteren Na- 
turempfindung der Wurzel Iov,zu erklaren, die auch sonst noch 
in vielen bedeutsamen Worten und Zusammensetzungen ihre 
reiclie Kraft bewabrt. Die Sprache und die Gewohnheit war in 
dieser Ilinsicht correcter als die gelehrte Etymologie, denn so 
lange man sub divo und interdiu sagte und in vielen Wendungen 
Jupiter anstatt des Himmels und seiner Erscheinungen nanntei), 

1) At ovj=-( i FtQCfoqti tuvqo/u, Oskische Inschfift b. Mommsen Un- 
terital. Dial. S. 191. Anonym. b. A. Mai Auct. Class. V p. 151 Legimus 
in Capro hie Iovis. Etiam Naevius, Attius, Pacuvius, omnes isti utun- 
tur exemplo. Diove statt love auf einem Erzt'afelcben aus republikani- 
seker Zeit, Archaol. Ztg. 1846 n. 257. 

2) Varro 1. 1. VIII, 74 mine in consuetudine aliter dicere, pro Iovis 
luppiter, pro bovis bos. Sowohl Jupiter als Jnppiter findet sich auf Miin- 
zen und Steinen guter Zeit, doch ist eigentlieb kein Grand zu der Ver- 
doppelung des p, da lupiter aus Iu—pater gebildet ist wie ju—cundus aus 
jov—cundus, nuper aus nov—per, vgl. naufragium, auspex, augur, niebt 
aus Iovispater, wie man in Rom gewobnlicb erkliirte, s. Gell. V, 12. Die 
iguvinischen Tafeln haben gewohnlich Iuvepater, daneben aber auch Iu- 
pater. Interessant ist AemaTVQos bei einem epirotischen Volke, s. 
oben S. 50, 3. 

3) Ennius Epicharm. p. 169 Haece propter luppiter sunt ista (die 
Luft, der Wind, der Regen) quae dice tibi, quoniam mortalis atque urbes 
beiuasque omnes iuvat. Vgl. Cic. N. D. II, 25, 64, Gell. N. A. V, 12 Io~ 
van Latini veteres a iuvando appellavere eundemque alio vocabulo iuncto 
l atrem dixerunt. 

4) Cic. N. D. II, 25, 65 Hune igitur Ennius — nuncupat ita dicens: 
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konnte die ricbtige Vorstellung nicht ganz verloren gehn. Audi 
sorgte der Cultus und manche alte Gebetsformel in Rom dafur, 
dafs man bei diesem Namen immer zuerst seine Gedanken da- 
liin richtete, wo der Mensch zu alien Zeiten die Quelle des Guten 
und alles gottlichen Segens gesudit hat und wo vollends die 
Yolker, welche mit ihren Gedanken auf der Stufe der Naturreli- 
gion verweilten, im Hinblick auf alle die \Vunder der bimmli- 
sdien Erscheinungen und das tagliche Wunder des Lichtes, auf 
die Quelle des Regens, des niederfahrenden Blitzes und rollenden 
Donners* 1) nothwendig alles Hochste und Erhabenste suchen 
mufsten, was sie auf dieser Stufe der religiosen Erkenntnifs 
iiberhaupt zu erfassen vermocbten. 

Man darf fur gewifs annehmen dafs Jupiter nicht allein 
durch ganz Italien, sondern auch dafs er iiberall im Wesentli- 
chen als derselbe Gott verehrt wurde, als Gott der Hohen und 
des Himmels, als hochste Quelle aller Offenbarung durch seine 
himmlische Zeichen, auch als die aller Ordnung auf Erden, alles 
Sieges, aller letzten Hiilfe und alles Heils; nur dafs allerdings je 
nach der Natur der einzelnen Landschaften und dem Gemiith der 
Stiimme auch die AulTassung dieses Gottes sich veranderte. So 
scheinen die Sabiner vorzugsweise von der Idee der licliten Rein- 
lieit und Heiligkeit des himmlischen Vaters, seiner liochsten 
Treue und der von ihm ausgehenden Stiftung alles Rechtes und 
aller Ordnung durchdrungen gewesen zu sein; wenigstens deu- 
ten darauf die vielen Reinigungen und Heiligungen, dem sich der 
von Numa eingesetzte Flamen Dialis unterwerfen mufste, der 
Dienst des Dius Fidius, der Fides, des Terminus, welche von den 
Sabinern abgeleitet wurden. Dahingegen bei den Etruskern Ju¬ 
piter vorzugsweise fiir den Herrn der Blitze und aller Verhang- 
nisse im Himmel und auf Erden gait, die er durch seine Blitze 
allein oder mit Hinzuziehung des Gotterrathes lenkt (S. 61), da 
sich in diesem an Wundern und Erscheinungen besonders rei- 

Aspice hoc sublime candens, quern invocant omnes lovem. 
— Hunc etiam Augures nostril quum dicunt love fulgente, tonante. 
Horat. Od. 1, 1, 25 sub love frigido. Ill, 10, 7 audis ut glaciet nives puro 
numine Iupiter. Virg1. Eel. VII, 60 Iupiter et laeto descendet pluri- 
mus imbri. 

1) Ennius Ann. 561 divum domus altisonum cael. Non. p. 180 
Varro Bimarco: Tunc repente caelitum altum to?iiti'ibus templum to- 
nescit. Lucretius 1030 Suscipito caeli clarion purumque color cm quae- 
que in se co/libel palantia sidera passim, lunamque et soils praeclara luce 
nitorem. 1039 caeli lucida templa. 
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chen Lande die Beobachtung und Verehrung des Volks und sei¬ 
ner Priester am meisten auf diesen Punkt fixirt hatte. Indessen 
verehrten auch sie und die Latiner, so sehr mufs man sich vor 
einer Trennung der einzelnen Religionen Italiens hiiten, den Ju¬ 
piter zugleich als die hochste Quelle des Lichts und aller Ord- 
nung, da Jupiter Lucetius und die Bedeutung der Idus, ferner 
die Verehrung des Jupiter Terminus, des Jupiter Rex und Im- 
perator auch hei ilmen verbreitet war. Selhst die gemeinschaft- 
liche Verehrung der drei liochsten Gotter auf dem Capitol, des 
Jupiter, der Juno und der Minerva, scheint in Italien allgemein 
herkommlich gewesen zu sein, da auch die Sahiner des romi- 
schen Quirinals (S. 58) und die Etrusker (Serv. V. A. 1, 422) 
sich zu ihr bekannten. 

Fassen wir zuerst die Bedeutung des Jupiter im Naturleben 
hestimmter ins Auge, so tritt in Italien nocli mehr als in den 
stammverwandten Religionen, namentlich auch in Griechenland, 
die Bedeutung des Lichtgottes in den Vordergrund, wie dieses 
schon der alte Cultusname Diespiter lehrt, ferner der gleichfalls 
sehr alte und verbreitete Name Lucetius, unter welchem er na¬ 
mentlich in den Saliarischen Liedern angerufen und auch bei den 
oskisch redenden Volkern verehrt wurde >). End zwar ist Jupi¬ 
ter als Lichtgott nicht etwa bios der Urheher der taglichen Helle 
des Tages (dies), welchen die Sonne hringt, sondern auch der 
Gott der licliten Erscheinungen des Himmels iiberhaupt, auch 
des leuchtenden Wetterstralils 1 2), auch des naclitlichen Voll- 
monds, welcher die dem Jupiter heiligen Idustage hringt, an de- 
nen die Tageshelle und die nachtliche Helle sich zu einer unun- 
terbrochenen Lichtoffenbarung des himmlischen Vaters zusam- 
menschlofs, daher jeder Vollmondstag mit einem den Etruskern 
entlehnten Ausdruck lovis fiducia genannt wurde, d. h. eine 
Burgschaft des Jupiter, ein immer wiederkehrendes Unterpfand 
seiner himmlischen Gegenwart und seines gottlichen Segens. Es 

1) Paul. p. 114 Lucetium Iovem appellabant quod eum lucts esse 
causarn credebant. Macrob. 1, 15, 14 oben S.140, Gell. V, 12, 6 itemque 
lovis Diespiter appellatus i. e. diet et lucis pater. (Vielmehr gehort das 
s in Dies zum Stamme.) Idcircoque simili nomine lovis Diiovis dictus est 
et Lucetius, quod nos die atque luce quasi vita ipsa afficeret et iuvaret. 
Lucetium autem Iovem Cn. Naevius in libro belli Poenici appellat. Serv. 
\. A. IX, 570 ling'uaOsca Lucetius est Iupiter dictus a luce, quam. praestave 
dicitur hominibus. Vgl. Mommsen Unterital. Dial. S. 274. 

2) Das Gebet der Salier nach der Herstellung Bergks: Cume tonas, 
Leucesie, prae tet tremonti. 



IUPITER. 169 

ist schon oben S. 140 bemerkt wortlen, dafs sowohl dieser schbne 
und tiefe Gedanke als das System der ldus etwas nicht bios 
Etruskisches zu sein scbeine, sondern sicli auch bei den Sabi- 
nern und Latinern wiederfindet, da liberal! dem Jupiter die ldus 
lieilig waren und namentlich in Rom deshalb dem Jupiter an je- 
dem Yollmondstage die Idulia Sacra gebracbt wurden. Ueber- 
dies scheint mir aber auch die Legende von dem Ursprunge der 
zwolf Ancilien, die sich unverkennbar auf die zwolf Monde des 
Jahres beziehn, aus demselben Ideenzusammenbange erklart wer- 
den zu miissen, da Jupiter dem Numa das ersle Ancile, das himm- 
lische Urbild der ubrigen, auf sein Gebet unmittelbar vom Himmel 
und zwar gleicbfalls als Unterpfand (pignus) seines gottlichen 
Segens sendet. Endlich decken sich, worauf ich unten ausfubr- 
licher zuriickkommen werde, in einer ganzen Reihe alter religio- 
ser BegrifTe, namentlich in dem Culte des Diespiter, der Fides 
und des Dius Fidius die Vorstellungen von Licht, Recht, Wahr- 
lieit und Treue, so dafs dafiir, wie mir scheint, ein alter itali- 
scher, namentlich sabinischer und latinischer Wurzelbegriffnoth- 
wendig angenommen werden mufs. 

Ein andres Gebiet des Jupiter wie das aller ihm verwand- 
ten Gotter der Griechen, der Deutscben u. s. w. ist das Wetter 
und Gewitter, von der segnenden Wolke bis zum zerstorenden 
Strahl der Wetterwolke; nur dafs sicli auch bier in Italien aus 
der gegebenen Vorstellung keine Bilder und Mythen, sondern 
nur Gebete und aberglaubische Gebrauche entwickelt batten. 
Eigentlich ist Jupiter heiter, serenus; wenn Jupiter lacht, so 
lacht der ganze Himmel, wie Ennius sich ausdruckte 1). Doch 
ist er auch befruchtender Regengott, imbricitor, pluvius, pluvia- 
lis und als solcher befruchtend und nahrend, sowohl fur die 
Weide als fiir den Acker und Weinberg, daher man ihn als al- 

1) Bei Serv. V. A. 1, 254 s. oben S.52,2, vgl. Virg. Aen. 1,254 Olli 
subndens hominum sator atque deorurn Vultu quo coelmn tempestatesque 
serenat. Apul. de Mundo p. 371 Dicitur et Fulgurator et Toni- 
trualis et Fulminator, etiam Imbricitor et item Serenator, et 
plures eum Frugiferum vocant. Ennius b. Yarro 1. 1. V, 65 Is tic est is 
luppiter quern dico, quern Graeci vocant Aerem: qui ventus est et nubes, 
imber postea Atque ex imbre frigus, ventus post fit, aer denuo. Als Re¬ 
gengott heifst Iupiter pluvius bei Tibull. 1, 7, 26, pluvialis in einer 
Inschr. aus Pompeji b. Mommsen n. 2254. Imbricitor sagt Ennius auch vom 
Winder spiritus Austri imbricitor, b. Macrob. VI, 2. Iup. Serenus 
oder Serenator ist vorziiglich der Aufheiternde nach dem Sturm, daher er 
neben der Fortuna Redux und in ahnlichen Verbindungen genannt wird, s. 
Or. n. 1262. 1761. 4310. 
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mus und frugifer anrief. Ueberhaupt sind alle Veranderungen 
der Luft sein Gebiet und seine Herrschaft, namentlich auch die 
Winde und Stiinne, welche auch auf Italiens Bergen und Meeren 
tapfer zu hausen pllegen, daher Jupiter und die Tempestates d.h. 
die Gewitterstiirme nicht selten zusammen genannt wurden1). 
Yor alien ubrigen Lufterscheinungen aber war es Blitz und Don- 
ner, in welchem man die Gewalt des hochsten Gottes im Himmel 
erkannte; daher die vielen darauf beziiglichen Beinamen, unter 
denen er verehrt wurde: Iup. Fulgur oder Fulgurator von dem 
leuchtenden Strahle, auch Iup. Fulgur Fulmen oder Fulminaris 
und Fulminator, wo der niederfahrende Donnerkeil des Blitzes 
(fulmen) zu dem aufleuclitenden fulgur hinzutritt, endlich auch 
als Tonans oder Tonitrualis, ein seit August in Bom beliebter 
Cultus, wo der erschutternde Donner zur Hauptsache geworden 
ist2). In ganz Italien sind die Gewitter haufig, vor allem im 
Friihlinge und im Ilerbste, wie Plinius auseinandersetzt3), und 
zwar pflegen solclie Erscheinungen im Siiden weit heftiger und 
plotzlicher aufzutreten als bei uns. Wie oft Bom von sturmi- 
schen Gewittern heimgesucht wurde, lehren die Verzeichnisse 
der Prodigien bei Livius und Julius Obsequens: und die Vereh- 
rung eines eignen Gottes der nachtlichen Blitze, des Summanus, 
ferner die des Iup. Elicius, der seit alter Zeit einen eignen Altar 
auf dem Aventin hatte, beweist dafs man nicht bios inEtrurien mit 
einer sorgfaltigen und superstitiosen Beobachtung, Beschworung 
und Suhne der Blitze beschaftigt war. Namentlich soil auch 
Numa sich auf die Beschworung der Blitze gut verstanden ha- 
hen, nach der Legende bei Ovid u. A., weil Picus und Faunus, 
die machtigen Waldgeister ihn den Zauber gelehrt hatten, den 
der fromme Konig nur zum Besten seiner Bonier anwendete4). 
So heftige und haufige Blitze schreckten Stadt und Land, dafs er 
den Jupiter im Blitze vom Himmel beschwor, um von ihm selbst 

1) Inschriften aus Lambaese in Numidien bei Marini Atti p. 774, Or. 
n. 1271, Renier Inscr. Ro. de l’Algerie, n. 6 Iovi 0. M. Temp esta- 
tium Divinarum Potenti Leg. Ill etc. n. 7 Fentis Bonarum 
Tempestatium Potentibus Leg. Ill etc. 

2) Iup. Fulgur b. Fest. p. 229, 2, Iovi Fulguri Fulmini b. Henzen z. 
Or. n. 5629, Iovi Fuhninari ib. n. 5630, Iovi Fulgeratori Or. n. 1238. 1240. 
3931, I. 0. M. Fulm. Ful. ib. n. 1239, Iovi Fulmiu. Fulg. Tonanti ib. 1241. 

3) Plin. H. N. II, 50 vgl. Io Lydus de Ostentis 43, auch Lucret. VI. 
357IF. und die schone Schilderung bei Virgil Ge. 1, 31 Iff. 

4) Ovid Fast. Ill, 261 ff., Plut. Numa 15, Valer. Antias b. Arnob. V, 
1, vgl. Varro 1. 1. VI, 94, Liv. 1, 20. 
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ein sichres Mittel der Blitzsulme zu erfahren. Jupiter erschien 
und forderte das Haupt und die Seele eines Menschen, worauf 
Numa statt des Hauptes (caput) eine Zwiebel (cepa) darbrachte, 
statt des Menschenhauptes (caput hominis) dessen Haare (capil- 
los), statt der lebendigen Seele (anima) den Fisch (niaena), und 
Jupiter sich liichelnd auch damit zufrieden erklarte. Doch sollte 
die hochste Auszeichnung in solchen Kiinsten und Gebrauchen 
den aberglaubischen Etruskern vorbebalten bleiben, die mit ihrer 
Kunst dann in Rom und sonst in Italien aushalfen. Ilatte doch 
einst Volsinii, als ein schreckliches Ungeheuer sein Gebiet ver- 
heerte und die Stadt bedrohte, durch Blitzbeschwdrung Rettung 
gefunden, und von deni Konige Porsenna wufste man gewifs 
dafs er sich so gut als Numa auf diese Kunst verstanden hatte 1). 
Aus den langjahrigen Gewitterbeobachtungen und Blitzsuhnen 
der etruskischen Priester aber hatte sich eine Doctrin gebildet, 
welche praktisch in Rom durch die Haruspices (S. 14) sehr oft 
geiibt wurde und theoretisch spater auch zuganglich wurde, na- 
mentlich durch Aldus Caecina aus Yolaterrii, welcher die Romer 
in seinem Werke iiber die etruskische Disciplin sowohl mit dem 
vvesentlichen Inhalte der alten libri fulgurales und tonitruales als 
sonst mit den Grundziigen der Theologie und Divination seiner 
Ileimath bekannt machte2). Der oberste Grundsatz auch dieses 
Systems war, dafs die Blitze eine OlTenbarung des Widens der 
Gotter seien, und zwar hielt man sie in Etrurien fiir die sicher- 
sten und zuverlassigsten unter alien himmlischen Zeichen. In 
der weitern Ausfiihrung wurden verschiedene Arten von Blitzen 
unterschieden, die Gotter von welchen sie geschleudert wurden, 
ihre Bedeutung und Yeranlassung, nach denen sie verschiedent- 
lich benannt wurden. In Rom galten solche Blitze immer fur 

1) Plin. H. N. II, 53 Exstat annalium memoria sacris quibusdam et 
precationibus vel cog-i f ulmina vel impetrari. Vetus fama Etruriae est 
impetratum Volsinios urbern depopulatis agris subeunte monstro quod 
vocavere Voltam, evocatum et a Porsenna suo reg e. Et ante eum a Numa 
saepius hoc faetitatum in primo annalium. suorum tradidit L. Piso gravis 
auctor, quod imitatum parum rite Tullum Hostilium ictumfulmine. Noch 
zur Zeit des Alarich beschworen die etruskischen Priester ein Donnerwet- 
ter gegea die Barbaren, Zosim. V, 41. 

2) Auf die alten Beobachtungen der Etrusker deutet Lucret. VI,379ff. 
Von Caecina s. Cic. de Div. I, 33. Wichtige Ausziige aus seinem Werke 
bei Seneca Qu. Nat. II, 32—49. Auch Varro, Nigidius Figulus u. a. batten 
iiber die Lehre von den Blitzen nach rbmischem und etruskischem Ge- 
brauch geschrieben, vgl. Plin. H. N. II, 52—54, Serv. V. A. 1, 42, Io Ly- 
dus d. ostent. 21—52, 0. Miiller Etrusker 2, 31 If. 
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die bedenklichsten, welche geheiiigte oder fiir das offentliche Le- 
ben wichtige Statten trafen, die alten Haine der Gotter oder 
ihre Tempel, die geweikten Denkmaler des biirgerlichen Lebens 
der Stadt, oder wolil gar das hehre Capitol und den eignen Tem¬ 
pel des Jupiter 1). Auch gab es eine eigne ars fulguritorum, 
welche fiir eine Eingebung der etruskischen Nymphe Begoe ge- 
balten und seit August mit andern Schriften der Art im Tempel 
des Palatinischen Apollo aufbewahrt wurde2), d. h. eine techni- 
sche Anweisung zur Weihe der vom Blitz getroffenen Statten 
und Gegenstande (fulgurita), welche fiir heilig galten, weil Jupi¬ 
ter selbst davon Besitz genommen zu liaben schien. War der 
Blitz in die Erde gefahren, so wurde die von dem himmlischen 
Feuer beriihrte Erde zuerst sorgfaltig gesaminelt und einge- 
scharrt (fulgur condere), dann die Stattc durch das Opfer eines 
zarten Lamms (daher bidental) geweiht und endlich in Form 
einer Brunnenmimdung (puteal) bedeckt und ummauert; daher 
das puteal Libonis oder Scribonianum auf dem romischen Fo¬ 
rum, von welchem die Denare der Familie Scribonia eine An- 
sicht geben, und andre derartige Blitzgraber, welche in Rom und 
Italien etvvas sehr Gewohnliches gewesen sein miissen 3). Waren 
die Baume eines Hains getroffen, so wurden sie nach sorglaltigen 
Siihnungen entfernt und mit gleicher Sorgfalt neue geptlanzt4 5). 
Auch der vom Blitz erschlagene Mensch gait nach einem Gesetze 
Numas fiir geweiht, nach welchem man die Leiclie nicht weg- 
tragen und bestatten durfte, sondern an Ort und Stelle liegen 
lassen und einscliarren mufste. Wurden aber Personen hohes 
Standes von dem Blitze nur beriihrt, olme getodtet zu werden, 
so durften sie dieses fiir ein sichres Zeichen der hochsten Ehre 
fiir ihre Nachkommen haltens). — Endlich gab es eine der 

1) Bei Seneca Qu. N. II, 49 werden u. a. genannt reg alia ful- 
m ina d. h. solche quorum vi tangitur vel comitium vel principalia urbis 
hberae loco,, quorum significatus regnum civitati minatur. Ein Blitz in 
das Pratorium des Lagers bedeutet Eroberung desselben und Tod des Feld- 

YYrimDo°DyS JX’ 6; ei“ Blitz in dea T> der Jun0 Gefahr der Frauen, Liv. AAVII; 27. 

2) Serv. V. A. VI, 72, Paul. p. 92 f ulguritum id quod est ful- 
mine ictum, qui locus statim fieri putabatur religiosus, quod eum deus sibi 
vindicasse videretur. 

3) Becker Handb. d. R. A. 1, 280, t. 5, 6, MarquardtIV, 250. 
4) Acta fr. Arv. I. 43, Paul. p. 295 strufertarios. 
5) Fest. p. 178, Plin. H. N. II, 54. Vgl. Serv. V. A. II, 649 und den 

rail bei Ammian. Marc. XXIII, 5, 13. Ein Q. Fabius Eburneus, welchen 
ein Blitz am After getrofifen hatte, bekam dariiber den Spitznamen Pullus 
Iovis, Fest. p. 245. 
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Blitzbeschworung entsprechende Kunst derWolken- und Rpgen- 
beschworung, welche man aquilicium nannte und gleichfalls 
vorzuglich den Etruskern verdankte. Sie wurde bei grofser 
Durre angewendet, wo das romische Volk, Manner und Frauen, 
auch wohl mit blofsen Fiifsen auf das Capitol zu eilen und die 
Beschworung durcli brunstige Gebete zum Jupiter zu unterstu- 
tzen pflegte 1). 

Als Regengolt war Jupiter zugleich der Befruchtende, der 
Nahrende, in welcher Eigenschaft er besonders auf deni Lande 
viel verehrt wurde. So pflegte ihm der Landmann vor der Aus- 
saat im Herbste oder im Frubjahre ein Mahl (daps) zu bereiten 
und dazu Wein zu spenden und zu dem Iupiter dapalis um Re¬ 
gen fur seine Felder und sein Ackervieh zu beten2) und auch 
vor der Erndte wurde zu ihm und der Juno gebetet, ehe der Ce¬ 
res die herkommliche porca praecidanea geschlachtet wurde 
(Cato d. r. r. 134). Eben desbalb nannte man ihn almus und 
frugifer und Ruminus d. i. der Alles wie an seiner Brust (ruma) 
Nahrende3), auch Pecunia, welches Wort sicli gewifs ursprung- 
lich auf den Segen des Vielistandes bezog. Dahingegen der Bel- 
name Pistor, unter welchem Jupiter auf dem Capitole verehrt 
wurde, doch wohl besser durch „Zerschmetterer, Blitzschleude- 
rer“ iibersetzt wird, obwohl man spater aus Misverstand des 
Wortes pistor an Geback und die Gallische Noth zu denken 
pflegte; Jupiter babe damals den Belagerten die List an die Hand 
gegeben, den Feinden wie im Ueberflusse Brode ins Lager zu 
werfen4). Wohl aber gehort bieher der in Ralien weit und breit 
verehrte Iupiter Liber, ein um so rnehr bemerkenswerther Cul- 
tus, da er wesentlich und eigenthumlicb italiscb ist, denn die 

1) Tertullian Apolog. 40, vgl. Petron Sat. 44 und die ahnlichen Ge- 
brauche bei Grimm D. M. 159. Etwas Anderes ist der Tuscus aquilex bei 
Varro Non. Marc. p. 69, s. 0. Miiller Etr. 2, 340. 

2) Cato r. r. 50. 131. 132, Paul. p. 68 daps apad antiquos dice- 
batur res divina quae jxebat aut hiberna sementi aut verna. Vgl. Grimm 
D. M. 1185 IF. 

3) Almus und Ruminus beifst er bei Augustin C. D. VII, 11 quod 
aleret omnia, quod ruma i. e. mamma aleret omnia. Ib. VII, 12 et Pe¬ 
cunia vocatur, quod eius sint omnia. 

4) Ovid F. VI, 343 If., Lactant. 1, 20, 33. Man gefiel sich selir die 
Noth der damaligen Belagerung auszumahlen und bezog darauf auch einen 
Altar des Inp. Soter auf dem Capitol, s. Serv. V. A. VIII, 651. Doch gab 
es bis zu dem Kriege mit Perseus keine pistores in Rom, auch bedeutet 
pinsere iiberhaupt tundere, molere, frangere, s. Plin. H. N. XV11I, 11, 28 
Varro b. Non. Marc. p. 152. 
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Griechen haben fur diese Thatigkeit einen eignen Gott, den Sohn 
ihres Zeus, Dionysos angenommen. Wir kennen diesen Jupiter 
Liber durch Inschriften aus Capua (Mommsen I. N. n. 3568) und 
aus dem Gebiete von Furfo im Lande der Yestiner (Or. n. 2488, 
Mommsen l. N. n. 6011), ferner durch ein Gewicht in der Form 
eines alterthtimlichen Jupiterkopfes mit oskischer Inschrift 
(Mommsen Unterital. Dial. S. 170 t. VII), endlich durch eine 
Inschrift aus Amiternum, der alten Hauptstadt der Sabiner, wel- 
che in ihrem Stammvater Sabus oder Sabinus den ersten Win- 
zer verebrten (Mommsen I. N. n. 5760). Dazu kommt ein durch 
verschiedene Inschriften bekannter lupiter Libertas, welcher 
namentlicb in Latium und Rom verebrt wurde, s. Or. n. 1249 
und die Inschrift aus Tusculum n. 1282, ferner gab es in Rom 
auf dem Aventin drei Tempel der Minerva, der Juno Regina und 
des Jovis Libertas, ein Neubau des Augustus nach dem Monu- 
mentum Ancyranum, dessen griechiscber Text ungenau Zsvg 
’Elsv&eQiog iibersetzt. Diese Namen Liber und Libertas kiin- 
nen nichts wesentlicli Anderes bedeuten als bei der Renennung 
des Liber Pater und der Libera, also Fulle und iippigen Segen 
und die damit verbundene Stimmung ausgelassener Lust, wie 
sie ein reicher Erndtesegen vollends der Weinberge von selbst 
mit sicli bringt. Aucb wissen wir dafs in Latium der Weinbau 
und die Weinlese vorzugsweise unter den Schutz des Jupiter 
und der Venus gestellt war, welche letztere der Libera entspricbt. 
So waren die liindlichen Vinalien, welche sclion am 19. August 
gefeiert wurden und unter der Retheiligung der Priester das 
Signal zur Weinlese im September und October gaben, diesen 
beiden Gbttern geweiht, s. Varro 1. 1. VI, 20, Paul, und Fest. p. 
264. 265 Rustica Vinalia. Namentlich wurde dann vom Flamen 
Dialis, also dem Jupiterspriester, die Weihe der Weinlese in der 
Weise vorgenonnnen, dafs er zuerst einige Trauben abschnitt 
und dabei zur Weinlese feierlich aufrief, darauf dem Jupiter ein 
Lamm als Opfer schlachtete und, wahrend man mit der Zube- 
reitung desselben beschaftigt war, abermals mit seiner auspici- 
renden Weinlese fortfuhr1). Darum war in den Weinpflanzun- 

1) Varro 1. 1. VI, 16 Vinalia a vino. Hie dies Iovis, non Veneris. 
Huius rei cura non levis in Latio, nam aliquot locis vindemiae primum ab 
sacerdotibus publice fiebant, ut Romae etiam nunc. Nam jlarnen Dialis 
auspicatin' vindemiam (dieses auspicari ist iinmer zugleich ein inchoare 
der einzuweihenden Handlung, s. oben S. 161) et ut iussit vinum legere 
(dieses ist das kalare des Anschlags in hortis Tusculanis) agna Iovi facit, 
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gen der Tusculaner das ausdruckliche Verbot angeschlagen, man 
solle keinen neuen Wein in die Stadt fahren, ehe die Vinalien 
ausgerufen waren * 1 2), wie denn aucli eben dieses Ilineinschaffen 
des ersten heurigen Weins in die Stadt mit besondern Feierlich- 
keiten verbunden gewesen zu sein scheint. Auch die Meditrina- 
lia am 11. Octbr. waren nadi dem Kalender von Amiternum mit 
einer religiosen Feier des Jupiter verbunden. Wie bei der Feier 
der Dea Dia im Mai, welche binsichtlich der Feldfriichte dem 
Feste der landlichen Vinalien und jenen Cerimonien des Flamen 
Dialis entspradi, die Arvalbruder zugleidi von den frisdien 
Friichten des neuen Jahres und von denen des vergangenen 
Jalires genossen, so kostete man an diesem Feste zugleidi den 
heurigen und den alten Wein und sprach dazu die Worte, indem 
man sidi der heilenden Kraft des Weins erfreute (Meditrinalia 
a medendo): Neuen Wein, alten Wein trinke idi, mit neuem 
Weine, altem Weine heil' idi midi 2). Audi im nachsten Fruh- 
jahre, wo man am 23. April wieder Vinalia feierte, audi diese 
dem Jupiter und der Venus, gedachte man, ehe der junge Wein 
angezapft wurde, zuerst des Jupiter mit einer Spende, welche 
man nach dem dabei gebrauchten Gefafse calpar nannte, s. Paul, 
p. 46 und 65, Ovid Fast. IV, 863 IT., Kal. Maff. Praen. 

Unter den Eigcnschaften, welche den Jupiter mit den Men- 
sclien und dem Nationalleben verbanden, sei zuerst seiner krie- 
gerischen gedacht, welche in der aiteren Zeit sogar am mei- 
sten hervortraten, so dafs Jupiter durcli ganz Italien neben Mars 
als der eigentliche Entscheider der Schlachten und Gott des Sie¬ 
ges verehrt wurde. Diese Eigenschaften, die des Stator und Fe- 
retrius, werden auch in der Romischen Geschichte zuerst ge- 
nannt und Augustin C. D. VII, 11 hat, vermuthlich aus Varro 

inter quoius exta caesa et porrecta Jlamen prorsus (codd. porus) vinum 
legit. Miiller hat diese Stelle nicht richtig- verstanden. 

1) lb. In Tusculanis ortis est scriptum: Vinum novum ne 
veliatur in urbem. ante quam Vinalia kalentur, Paul. p. 264 
Rustica Vinalia XIVHal. Sept. celebrabant, quo die primum vina in urbem 
deferebant. Fur ortis haben die Ausgaben sacris, doch hat der cod. 
Flor. sortis und es ist kein Grand zu andern, vgl. Varro I. 1. VI, 20 Vi¬ 
nalia Rustica dicuntur a. d. XIV Kal. Sept., quod turn Veneri dedicata 
aedes et orti ei dcae dicantur. Hortus ist in der aiteren und landlichen 
Sprache jeder eingehegter Platz, sowohl eine Pllanzung als der ganze 
bauerliche Hof, also auch eine Weinpflanzung. Vgl. Mommsen Unterital. 
Dial. S. 131. 

2) Novum vetus vinum bibo, novo veteri vino morbo medeor. Varro 
1. 1. VI, 21. 
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und alten Gebeten, eine ganze Reihe alter Cultusnamen erhalten, 
welche Jupiter als den Gott der Scblachten nach Art der Indigi- 
tamenta in verschiedenen Acten des Kampfes schildern: Dixe- 
runt eum Victorem, Invictum, Opitulum, Impulsorem, Statorem, 
Centumpedam, Supinalem, wo Centumpeda der wie auf hundert 
Fulsen Stehende ist, eine so feste Stutze bot er den Seinigen, 
Supinalis der die Feinde ruckwarts Hinstreckende 1 *). Als Stator 
ist Jupiter zugleich Versor der Feinde (tQ07taTog), unter wel- 
chem Beinamen ihm in einer oskischen Inscbrift bei Monnnsen 
Unterital. Dial. S. 191 ein Stier geweiht wird. Endlich ist er 
auch Praedator, als welcher er einen eignen Cultus in Rora hatle, 
in welchem Stucke der Reule geweiht wurden, Serv. V. A. Ill, 
222. Die wichtigsten Culte dieses kriegerischen Jupiter sind 
aber dock die des Stator, des Feretrius und des Victor. Als 
Stator hatte ihm Romulus den Tempel am Aufgange von der Via 
Sacra auf den Palatin gewidmet, wo die Romer sich von neuem 
zum Kampfe mit den Sabinern gesammelt hatten. Spater ge- 
lobte der Consul M. Atilius Regulus in einer lieifsen Schlacht 
mit den Samnitern im J. 460 d. St., 294 v. Chr. einen zweiten 
Tempel, welcher wahrscheinlich in der Gegend des Circus Fla- 
minius eibaut wurde-). Auch war derselbe Cultus sonst in 
Italien und in den romanisirten Gegenden verbreitet. Iupiter 
Victor, der hochste Gott des Siegs, scheint seinen ersten Tem¬ 
pel in Rom durch den beriihmten Sieger der Samniterkriege Q. 
Fabius Maximus Rullianus auf Veranlassung einer Schlacht vom 
J. 457 d. St., 297 v. Chr. erhalten zu haben3). Spater gab es 
mehr als einen Tempel desselben, einen dessen Dedications- und 
Festtag auf die Iden des April fiel (Ovid F. IV, 621) und einen 
andern welcher an den Iden des Juni dem Iupiter Invictus ge- 

1) Quod haberet itnpellendi, statuendi, resupmandi potestatem, setzt 
Augustin hinzu. Mit Furcht ei-rdllte Jupiter auch die Plebs auf dem Mods 
sacer, daher sie sich zur Riickkehr nach Rom entschlofs und jenen Hiigel 
unter einem entsprechenden Reinamen dem Jupiter weihte, s Paul p 319 
Dionys VI, 90. ’ 

h an tLLacX,i?6 VgL VarTro b‘ Maci‘ob- HI, 4, 2, Orelli n. 33, Becker 
Handb. 1, oOS^^Ein signum Iovis Statoris bei Arretium erwiibnt Cic. de 

ecoo ‘ Iui);^tor in A,ba Fucentia b. Mommsen I.N. n. 5628 
—5633 Vgl. Or. n. 1263. 1264. 2155. 5644 und eine Inscbrift aus Tha- 
gaste: Iovi Opt. Max. Statori et Iun. Aug. Reg. b. Renier Inscr. de l’Al- 
gene 1 n. 2898. 

D*v. X, 29. Wenige Jabre darauf, nach dem glorreichen Siege des 
L. Papirius Cursor bei Aquilonia im J. 461 (293) ist wieder von diesem 
Jup. Victor die Rede, Liv. X, 42. 
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stiftet war (Ovid F. VI, 644, Kal. Venus.). Finer von diesen 
Tempeln lag auf oder an dem Palalin, vermuthlich in der Nahe 
des Iup. Stator'), ein andrer auf dem Capitol, wo dieser Jupiter 
des Sjegs wemgstens in spaterer Zeit einen eignen Tempel hatte 
m welchem er in der Cmgebung von Victorien thronle, einen 
Eichenkranz auf dem Haupte, eine Victoria auf der Rechten*). 
Endlich das Heiligthum des Iupiter Feretrius war bekannllich 
das alteste Capitoliniscbe und eins der iiltesten auf romischem 
Grund und Boden iiberhaupt. Der Sage nacli wurde es von Ro¬ 
mulus gestiftet, als er gleicli nach dem Raube der Sabinerinnen 
ini Kampfe mit den Latinern oder Sabinern von Caenina deren 
Konig Acron, einen Sobn des Hercules, erscblagen und die nahe 
bei Rom gelegene Stadt erobert hatte. Bei der Ruckkehr mit 
dem siegreichen Heere babe er selbst die Spolien des feindlichen 
Komgs auf dem dazu bereiteten Gestell (feretrum) getra-nm, sei 
mit denselben triumphirend aufs Capitol gestiegen und habe sie 
dort unter einer heiligen Eiche niedergelegt (S. 96). Bei dieser 
Eiche soil Romulus jenes Heiligthum des Iup. Feretrius ge<min- 
det haben, welcher nach seinem Vorgange speciell der Siegesgott 
der Spolia opima war d.h. soldier Spolien, welche wie damals 
von einem Anfiihrer des romischen Heeres einem feindlichen 
Konige oder Heerfuhrer im Zweikampfe abgenommen wurden 
(Liv. 1,10). Der Name Feretrius ist von feretrum abzuleiten, das 
ist jenes aus Baumstammen gezimmerte Gestell, auf welchem die 
Spolien d.h. die demFeinde abgenommenenSliicke derRiistung 
getragen und aufgestellt zu werden pllegten*). Numas Gesetz 
bestaligte die Stiftung (Fest. p. 189) und Ancus Marcius soli den 

1) Cic. de Leg. II, 11, 28 cognomina Staloris et Invicti Iovis. Vend 
oecker Handb. 1, 422. b 

? n-r n‘rd ta!ina^ dem Tode Ciisars und seitdem wiederbolt er- 
wabm. Dio Cass XLV, 17 wo der Blitz einschlagt tg tov wcbv t'ov to~j 

^Kcmnok^ ivrro Nrs.uuo bvzcc. XLVIII, 40 Ig tov tov N.y.cu'ov 
Aiog poj/xov. LX, 45 v avTOfraTog tov vaov tov yhog tov NtxuCov 

S° eiln.ei^,'er ,T-,de.s JuP- Victor, einer von den vielen, die den 
grolseren fempel des Capitohnischen Jupiter umgaben. Das Bild venre^en- 
wartigt eine Inschriit aus Cirta bei L. Renier Inscr. de I’AIg. 1 n. 1890 in 
einem Verzeiclinits von Tempelschatzen: Iovis Victor arg-enteus in liapi- 
lolio habens incapite coronam argenteam querqueam folior. XXV, in qua 
g-landes n. XV, fercns in manu dexlra orbem argenteum et Victoriam 
palmam ferentem ... XX et coronam folior. XXXX_, sinistra ha- 
stam arg\ tenens. Ohne Zweifel nacli einem Vorbilde des Romischen Ca¬ 
pitols. 

3) Virg. Aen. XI, 83 Indutosquc iubel truncos hostilibus armis Ipsos 
Jerre duces inimicaque nomina figi. e 

Prelier, ROm. Mylhol, 
12 
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Temp el erweitert liaben (Liv. 1, 33), welcher in der Nahe des 
grofsen Capitolinischen Tempels gelegen zu liaben scheint. Nur 
zwei Romer waren so gliicklich zu jenen Spolien des Romulus 
neue hinzuzufiigen: A. Cornelius Cossus, welcher als Fiihrer der 
romischen Rciterei im J. 317 d. St., 437 v. Chr. dem Vejenter- 
konige Tolumnius, dem Fiihrer der feindlichen Reiterei, in einer 
Schlacht vor den MauernFidena’s die Riistung abgewann, welche 
er neben jener des Acron von Caenina mit dem iiblichen Dedi- 
cationstitel aufstellte (Liv. IV, 20), und M. Marcellus, nacbdem 
er als Consul im J. 532 d. St., 222 v. Chr. den celtischen Konig 
und Fiihrer der insubrischen Gallier Viridomar wahrend einer 
Schlacht am Po in ritterlichem Zweikampfe bezwungen hatte 
(Liv. Epit. XX, Plut. Marc. 7 u. A.). Andre, wie T. Manlius Tor¬ 
quatos, Valerius Corvinus, Scipio Aemilianus, batten zwar auch 
mit gleicher Tapferkeit feindliche Heerfiihrer im Zweikampfe 
getodtet, aber sie mufsten auf diegleicheEhreverzichten, weil sie 
niclit unter eigner, sondern unter eines Andern Anfiihrung diese 
That gethan batten 1). Der alte, gewohnlich verschlossene Tern- 
pel war mit der Zeit so verfallen, dafs Augustus ihn wiederher- 
stellen mufste. Eine Vorstellung von seiner Gestalt giebt der 
kleine Rundtempel des Mars Ultor, welchen derselbe Augustus 
bald darauf fur die von den Parthern ausgelieferten Adler des 
Crassus als Gegenstiick erbauen liefs, wie uns die Munzen der 
Zeit denselben vergegenwartigen 2). 

Nachst dem wurde die sittliche Idee des Re elites und der 
Treue fruh und maebtig angeregt durch den mit dem Institute 
der Fetialen innig verwachsenen Cult des Diespiter und den der 
Fides, des Dius Fidius, des Terminus und andre alterthumliche 
Traditionen, auf die ich zuriickkommen werde. In Rom scheint 
die Regia und die Capitolinische Arx durch T. Tatius und Numa 
ganz vorzugsweise demCulte dieses alien Vaters des himmlischen 
Lichtes und der himmlischen Erscheinungen geweiht worden zu 
sein, worauf die an beiden Punkten an den Kalenden, Nonen und 
Idus gebrachten Opfer deuten, namentlich die letzteren, welche 
dem Jupiter der Idus galten. Leider erfahren wir nur wenig von 
diesen Sacra Idulia, doch wissen wir dafs sie aus dem Opfer 
eines ausgewachsenen weifsen Lammes bestanden, welches der ! 

1) Valer. Max. Ill, 2, 3, vgl. Hertzberg' in Schneidewins Philol. I p. 
331 - 339. 

2) Dio Cass. LIV, 8, vgl. Pinder in den Abb. der philol. histor. Kl. d. 
Berk Akad. 1855 S. 612 und t. IV, 3. 
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Flamen Dialis deni Jupiter darbrachte, und zwar so dafs zugleich 
gewisse siihnende und weihende Umzuge auf der dalier Sacra 
Via genannten Strafse von der Regia in's zur Arx stattfanden J). 
Ein andres Merkmal alier des Begriffs von hoc lister Rein heit 
und H e i 1 i g k e i t, welchen Nu in a m i t demNamen des Jupiter, deni 
er selbst als Priester dienle (S.19,1), verbunden bat, sind die in 
dieser Hinsicht hochst merkwurdigen Vorschriften fur das per- 
sonliche Verhalten des Flamen Dialis und seiner Gemahlin, der 
Flaminica, welche vermoge derselben gewissermafsen wie lebende 
Bilder jener Gotter des Lichtes, denen sie dienten, vor dem Volke 
wandeln sollten. Der Wiederherstellung jener priesterlichen 
Wiirde dutch August (S. 25) verdanken wir wobl die ausfiihr- 
lichen Nachrichten dariiber*), wobei allerdings zu bedenken 
bleibt, dafs die alten Bestimmungen des Numa in manchen 
Punkten durcli spiitereZusatze erweitert oder verandert vvurden. 
Dem Range nach war er unter alien Flamines der hochste und 
angesehenste; so war auch seine Kleidung, seine Gewohnun", 
sein Auftreten im Publicum ein selir wiirdiges und feierliches 
Nur durfte er allein unter alien Priestern, obgleich der Senat fiir 
ihn immer oflen stand, kein weltliches Amt bekleiden noch sicli 
urn ein solches bewerben, eine Bestimmung, welche ursprunglich 
gleichfalls seine specifisch geistliche Dignitat ausdrucken sollte, 
bei den nachmals vorherrschend weltlichen Interessen aber frei- 
lich von den Patriciern, die zu den Stellen der drei flamines ma- 
iores allein wiihlbar blieben, selir sclnver empfunden wurde. 
Ferner durfte der Flamen Dialis allein nie ein Pferd besteigen, 
keine bewaflnete Mannschaft aufserhalb des geweihten Pomoe- 
riums selien, wie die Vestalinnen nie einen Eid schworen ^), kei- 

1) Paul. p. 104 Idulis ovis dicebatur quae omnibus [dibus Iovima- 
ctabatur. best. p. 290 Sacrum Viam, — quod eo itinere utantur sacer- 
dotes idulium sacrorum conficiendorum causa. Itaque ne eate- 
nus quidem, ut yulgus opinatur, sacra appellanda est, a Regia ad dornurn 
Regis Sacrificuh, sed etiam a Regis domo ad sacellumSlreniae et rursus a 
Regia usque in Arcem. Varro 1. 1. V, 47 qua sacra quotquot 
mensi bus j eruntur A- •— 1 * 3 
und 587. 

in Arcem. Vgl. Macrob. I, 15, 16, Ovid F. I, 55 

•i ?f7SOn(^erf N. A. X, 15, welcher seine Mittbeilunffen 
nut den VVorten begmnt: Cerimoniae impositae Jlamini Diali muliae, item 
castus mulhplices, quos in libris qui de sacerdotibus publicis compositi 
sunt, item m Fabii Pictons hbrovum primo scriptos legimus. Anderes ist 
durch Festus und Paulus, Servius zum Virgil und Plutarch erhalten Vd 
Marquardt Handb. d. R. A. IV, 271. 6 

3) Gellius 1. c. Iurare Dialemfas nunquam est. Daher weiterhiu die 

12* 
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nen geschlossenen Ring an seiner Hand, keinen Knoten an 
seinem Apex oder seiner Gurtung oder sonst an seinem Leibe1), 
sondern nur Spangen an seiner Kleidung haben. Sein Haar 
und Bart durfte nur von einem freien Manne und mit einem 
ehernen Messer geschoren werden; die Abschnitte seiner Na¬ 
gel und seiner Haare mufsten unter einem fruchttragenden 
Baume eingescharrt werden. Eine Ziege, einen Hund und robes 
Fleisch, den umstrickenden Epheu und die den Todten geweihte 
Bohne durfte er nicht anriihren, ja nicht einmal nennen, auch 
einen in der Gahrung begrilfenen Teig nicht beriihren und unter 
geile und verstrickte Schofslinge eines Weinstocks oder eine von 
solchen Schofslingen gebildete Laube nicht treten. Die Fiifse 
seines Bettes nmfsten mit einem leichten Anstrich vonLehm ver- 
seben sein, auch durfte er nicht drei Nachte hinter einander 
aufserhalh dieses Bettes zubringen noch durfte ein Andrer in 
demselben schlafen2); am Fufsende des Bettes aber mufste imrner 
eine Lade mit den gewohnlichen Opfergabcn (capsula cum strue 
atque ferto) zurHand sein. Niemals durfte er unter freiemHimmel 
ohne seinen Apex sein; dafs er ihn zu Hause abnehmen durfte, 
war erst spater durch einen eignen Beschlufs der Pontifices er- 
laubt wordcn, welcher auch sonst Manches milderte; noch 
L. Corn. Merula hatte, als er in dem blutigen Jahre des Marius 
und Cinna (87 v. Chr.) seiner Ermordung durch Selbstmord zu- 
vorkam, eine eigne Urkunde daruber hinterlassen, dafs er seinen 
Apex bevor er sich die Adern geoffnet abgenornmen habe. Fer- 
ner durfte der Dialis sich nie unter freiem Himmel entkleiden, 

Worte aus dem Edict. Perpet. des Praetors: Sacerdotem Vestalem et Fla- 
minern Dialem in ornni sita iurisdictione iurare non cogam. Der Grund ist 
anch hier die besondre Heiligungund Reinheit der Person. Ein blofses Ja 
sollte geniigen. 

1) Gellius 1. c. Annulo uti nisi pervio cassoque fas non est. — No- 
dum in apice neque in cinctu, neque alia in parte ullam habet. Es sollte 
nichts Bindendes, nichts Fesselndes an diesem geweihten Leibe sein. Denn 
anch der geschlossene Ring ist eine Art von Fessel, wie in der Mythe vom 
Prometheus. Der apex ist eigentlich das Reis vom Oelbaume auf dem ga- 
lerus, dann der geweihte Hut. Es wurde gewbhnlich mit geweihten wolle- 
nen Fiiden befestigt, auf dem Hute des Dialis also ohne Knoten. Der gale- 
rus selbst war ein albogalerus d. h. genommen von einer hostia 
alba lovi caesa, Paul. p. 10. Auch darin ist die Symbolik des Lichtes 
durchgefiihrt. 

2) Er durfte nach der iiltern Bestimmung keine Nacht aufserhalb der 
Stadt zubringen, auch nach Augusts Bestimmung nicht mehrals zwei Nachte 
und nur zweimal in demselben Jahre und mit Erlaubnils des Pont. Max. ab- 
wesend sein, s. Liv. V, 52, Tacit. Ann. Ill, 71. 
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damit Jupiter nieht den ihm geweihten Priester entblofst sahe1). 
Jeder Tag war fur ihn ein Feiertag. Niemals durfte Feuer aus 
seinem Hause genommen werden, es sei denn dafs es zu einer 
heiJigen Ilandlung dienen sollte. Er und sein Ilaus waren eine 
Zuflucht der Gefesselten und zur Hinrichtung Gefuhrten. Gelang 
es einem solchen dem Dialis zu Fiifsen zu fallen, so durfte die 
Hinrichtung an dem 1 age nicht vorgenommen werden und Ge- 
fesselte wurden, wenn sie in sein Haus traten, alsbald gelost, ihre 
Fesseln aber durch den innern Hof desHauses auf dasDach und 
von dort auf die Strafse geschallt. Heirathen durfte er nur ein- 
mal und unter den alten religiosen Formen der confarreatio. 
Eine Scbeidung derEhe war fiir ibn nur durch den Tod moglich; 
starb aber die Frau vor ihm, so mufste er sein priesterlicbes 
Amt aufgeben. Einen Ort, wo sich ein Grab befand, durfte er 
nicht betreten, einen Todten nicht anruhren, einem Leichenbe- 
gangnisse zwar beiwohnen, aber die klagenden Weisen der dabei 
gebrauchlichen Floten nicht horen. Dazu kamen noch hochst ri- 
gorose Vorschriften hinsichtlich seiner priesterlichen Functio- 
nen2 3), bei denen er entweder durch seine eignen Sohne oder 
durch Opferknaben von edler Geburt, denen Vater und Mutter 
noch lebten, unterstutzt wurde2). Seine Frau, die Flaminica Di¬ 
alis, war zugleich eine priesterliche Dienerin der Juno und das 
Modell einer romischen Matrone nach den Gebrauchen und Sit- 
ten der alten Zeit. So durfte der Dialis nur eine solche Toga 
tragen, welche seine Frau gewebt hatte4), wahrend sie selbst 
das Haar nach alter Sitte in dem pyramidalen tutulus, aber mit 
einem purpurnenwollenen Bande durchflochten trug. Aufserdem 
gehorte zu ihrer unterscheidenden Kleidung die sogenannte rica, 
ein grofses Kopftuch von dunkelrother oder blauer Farbe, wel¬ 
ches von edlen und unverwaisten Jungfrauen aus frisch vom 
Lamm genommener Wolle gewebt und gefarbt wurde. Bei jeder 
heiligen Handlung trug sie auf dem Haupte ein sogenanntes ar- 

1) Gellius 1. c. tunicarn intimam nisi in locis tectis non exuit, ne sub 
caelo tanquam sub oculis lovis nudus sit. Vgl. Plut. Qu. Ro. 40. 

2) Yal. Max. 1,1,4 Consiinili ratione P. Cloelius Siculus, M. Cornelius 
Cethegus, C. Claudius propter exta par urn curiose admotadeorumimrnorta- 
Hum arts varus tempovibus bellisque diver sis flaminio abire iussi sunt co- 
actique etiam. sit Sulpicio inter sacrificandum e capite apex prolapsus 
eidem sacei'dotium abstulit. Vgt. Liv. XXVI, 23, Plut. Marc. 5. 

3) Paul. p. 93 Flaminius camillus. Eine ahnliche Camilla ging der Fla- 
minica zur Hand, s. ib. v. Flaminica. 

4) Es war eine toga praetexta aus schwerer Wolle, daher laena ge- 
: nannt. Auch die Flaminica und iiberh.aupt die Priester trugon Wolle. 
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culum oder inarculum d. h. den Zweig eines Granatbaums, wel- 
cher zusammengebogen (arcuare) und an den Enden mit einem 
Faden von weifser Wolle zusammengebunden war1). Dabei 
durfte sie weder Schuhe noch Soblen von dem Leder eines ge- 
fallenen Yiehs tragen noch sich liber die Kniee aufgiirten noch 
eine sogenannte griechische Treppe hoher als die ersten drei 
Stufen steigen. Andre Vorschriften galten fur gewisse heiligeGe- 
brauche undZeiten des Jahres, z. R. clafs sie imMarz, solange die 
Ancilia umgingen, im Juni, solange das Heiligthum der Vesta 
gereinigt wurde, weder ihrHaar machen noch ihre Nagel schnei- 
den noch ihrenMann benihren durfte, endlich dafs sieauch beim 
Argeenopfer mit ungekammtem Haar und ohne den gewohnli- 
chen Kopfputz erscheinen mufste. 

Als den Gott der innern Monatsabtheilung bewahrt Jupiter 
sich auch dadurch, dafs ihm an alien Nundinen von der Flami- 
nica in der Regia ein Schaafbock geschlachtet wurde, worauf 
diejenigen sich beriefen, welche diese Tage fur alte Festtage ge- 
halten wissen wollten, wahrend andre Alterthumsforscher und 
mit ihnen Yarro behaupteten, dafs eine religiose Feier der Nun- 
dinen erst nach Vertreibung der Konige und zwar zuerst zum 
Andenken an den guten Konig Servius Tullius aufgekommen 
sei2). Gewifs ist dafs die neuntagige Woche in Rom und in 
Italien etwas Altes war, auch bei den Elruskern, welche nono 
quoque die ihren Konig zu begriifsen und sich gemeinschaftlich 
zu berathen pflegten 3); ja diese Woche ist in Ralien und in der 
romanischen Welt bis zum Schlusse des zweiten Jahrhunderts 
die officielle geblieben. In den alteren romischen Zeiten, wo die 
Riirger, namentlich die vermogenden Plebejer meist auf dem 
Lande lebten, hatte diese Eintheilung zugleich die Redeutung, 
dafs man sieben Tage lang seines Geschaftes auf dem Lande 
pflegte, am achten aber jedesmal einen Feiertag machte, um zur 
Stadt und auf den Markt zu gehn und bei dieser Gelegenheit 

1) Serv. V. A. IV, 137, Paul. p. 113 Inarculum. Offenbar ist der 
Zweig der Granate ein Sinnbild der Fruchtbarkeit, welche eben so sehr 
zum Wesen der Juno als zu dem einer guten Hausfrau gehorte. Der ge- ~ 
weihte Oelzweig auf dem Apex des Dialis und der andern Priester ist 
analog aufzufassen, also etwa als Symbol des Segens und der Frucht¬ 
barkeit. 

2) Macrob. S. 1, 16, 28 fif. Vgl. Niebuhr R. G. 2, 242 If, Becker 
Handb. II, 3, 61. 

3) Macroh. 1, 15, 13 vgl. Varro r. r. II praef., Dionys. II, 28, Orelli 
Inscr. II p. 406 sq., Merkel Ovid Fast. p. XXXI sq. Von der Verbreitung 
und Einfuhrung der siebent'agigen Woche im Occident s. Grimm D.M. 111. 
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auch alle stadtischen Geschafte abzumachen; daher bis zum J. 
287 v. Chr. keine Comitien an solchen Tagen gehalten werden 
durften. 

Auf die Zeiten des Numa folgten die der Tarquinier und 
damit ein neuer Aufschwung des Jupiterdienstes, sowohl des Ja- 
tinischen als des romischen, freilich mehr ein polilischer und in 
culturgeschichtlicher Hinsicht merkwurdiger, als religioser, wie 
ich die neue Entwickelung dieser Zeit schon oben S. 127(1‘. ange- 
deutethabe. So entstand derCultus des Jupiter Optimus 31a- 
ximus auf dem Capitol d. i. des idealen Staatsoberhauptes, wel¬ 
ches im Sinne der Zeit Rex genanntwurde,wieh6chstwahrschein- 
lich auch der pranestinische Jupiter Imperator, (lessen Rild man 
spater auf dem romischen Capitolc sab, die Bedeutung eiries sol¬ 
chen hochsten Staatsoberhauptes hatte, in dessen Namen das wirk- 
liche Staatsoberhaupt oder die hochsten Magistrate handelten1). 
In Rom ist die ganze Anlage und Ausfuhrung des Capitolinischen 
Jupiterdienstes ein redender Beweis, dal's man bei diesem Jupiter 
vorzugsweise weltliche Macht und Ehre, Triumph und Majestat 
vor Augen hatte, nicht mehr jene superstitiose, aber stille und 
andachtige und von einem tiefen religirisen Geftihl durchdrun- 
gene Heiligkeit und Reinheit des alten Lichtgottes. Und in die¬ 
sem Sinne sind auch jene beiden Beinamen Optimus und Maxi¬ 
mus zu erklaren, welche durch den Capitolinischen Jupiter zu 
einem so wesentlichen Merkmal der hochsten Majestat des romi¬ 
schen Namenswurden, dafs sie sich allmalich, je mehr die Macht 
des romischen Staates sich ausbreitete, fiber das ganze Reich 
ausgedehnt und wie ein romischer Grundton in die verschieden- 
sten Gottersysteme eingescldichen haben. Zwar pllegte man spa¬ 
ter gerne das Optimus von der hochsten moralischen Giite zu 
verstehen, wie Cicero sagt, Jupiter werde zuerst Optimus, dann 

1) Cic. de Re]). Ill, 13, 23 Sunt enim omnes qui in populum vitae ne- 
cisque potestatein habent tyranni, seel se Iovis Optimi nomine malunt 
reg-es vocari. Vgl. Casars Worte b. Dio Cass. XLIV, 11, als Antonius 
ihn zum Konige machen will, on Zevs /uovog nov 'Pcofjcu'wv flaGtlevs tfrj, 
worauf er das Diadem auf dem Capitole niederlegen lafst. Jupiter wird nur 
ausnahmsweise Rex genannt, weil das Wort der Republik iiberhaupt fatal 
war, desto haufiger Juno neben ibm Regina. Der Iup. Impera tor von 
Praeneste (Liv. VI, 29) ist zu verstehen wie Ennius Ann. 86 omnibus cura 
viris uter esset induperator, nehmlich ob Romulus oder Remus. Auch der 
Iupiter Maius der Tusculaner wurde erklart a magnitudine et maiestate, 
Macrob. 1, 12, 17. Doch halte ich es fur richtigcr ihn mit dorMaia zu ver- 
binden. 
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Maximus genannt, weilGute gottlicher sei als Macht1). Aber ur- 
spriinglich sollte Optimus gewifs nichts Anderes bedeuten alsder 
an Macht und Ehre Vorziiglichste, der Hochste unter alien Got- 
tern2), dahingegen Maximus speciellMajestat im politischen Sinne 
des Wortes bedeutet, d. h. die Ffille von Macht und Hoheit, wie 
sie sich unsichtbar in dem Capitolinischen Jupiter als hochstem 
Oberhaupte des romischen Staates darstellte, sichtbar in den 
Konigen, spater im Romischen Yolke und seinen liochsten Behor- 
den 3), noch spater in den Kaisern. Daher die Dichtung bei Ovid 
Fast. Y, dafs zu Anfang der Dinge noch keine feste Ordnung ge- 
vvesen sei, bis Honor und Reverentia sich der Gewalt bemachtigt 
batten. Von diesen stamme die Maiestas, welche, umgeben von 
Pudor und Metus, fiber alle Welt, alle Gotter und Geister herrscbe 
und neben dem Jupiter thronend seine treueste Dienerin sei und 
es ihm moglich mache ohne Gewalt zu regieren. Selbst die spa- 
tere Uebertragung des Titels Optimus Maximus auf die Person 
des Kaisers4) ist nur insofern ein Frevel, als er dem hochsten 
Gotte entlehnt war. Seiner altesten und eigentlichen Bedeutung 
nach pafste er eben so gut auf den Kaiser als auf den Ju¬ 
piter. 

Ehe ich diese neue Ricbtung der Tarquinier und ihre Fol- 
gen fur den romischen Jupitercultus weiter verfolge, geniige es 
das Bild dieses Gottes, wie es sich mit der Zeit den Romern ge- 
staltete, auch von andern Seiten her abzurunden. So war Jupiter, 
wie er auf dem Lande fur Fruchtbarkeit und Wachsthum sorgte, 
auch in der Stadt der Mehrer der Jugend, daher er selbst als 
Iuvenis, Iuventus und Adullus und in seinem Tempel die Gottin 

1) Cic. N. D. II, 25, 64 Iupiter i. e. iuvans pater (s.oben S. 166,3) — 
a maioribus nostris dictus Optimus Maximus, et quidem ante optimus i.e. 
benejicentissimus quam maximas, quia maius est certeque gratius prod- 
esse omnibus quam rnagnas opes habere. Die Pontifices beteten weislich: 
Iupiter Optime Maxime sire quo alio nomine te appellari voluens. Serv. 
V. A. II, 351. 

2) Das Wort hangt zusammen mit optare und ist wie optimas von dem 
angesehensten Burger zu verstehn, vgl. Mercklin die Cooptation d.-R. S. 6. 
Als hochster von alien Gottern wurde dieser Iupiter 0. M. oft einfach ne¬ 
ben den iibrigen genannt, vgl. die alte Formel der Votivinschrift des Cin- 
cinnatus b. Liv.VI, 29 und die Formel lovi Optimo Maximo ceterisque diis 
deabusque immortalibus bei Orelli n. 1211. 1218, Henzen n. 5654, 7414 
p. 495, 7414 «/9 p. 498 u. a. Vgl. Horat. Od. I, 12, 17 Unde nil maius ge¬ 
neratin' ipso, Nee viget quidquam simile out secundum: Proximos illi ta- 
men occupavit Pallas honores. 

3) Vgl. Becker Handb. II, 2 S. 69. 
4) Zuerst beim Caligula, Marini Atti p. 359. 
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Iuventas als eigne Personification verehrt wurde. Ferner wurde 
er auch in den Hausern viel verehrt als deus penetralis d. h. als 
hochster Glucks- und Segensgott der Familie, wie der griechische 
Zsvg sQxeiog, und als hospilalis d. h. als ^eviog, als Gott der 
Gastfreundschaft und ihrer Rechte ’). Endlich war er der allge- 
raeine Gott der Hiilfe, des Segens, der giitige und gnadige Gott 
schlechthin, dalier die spater allgemeine Erklarung dps Jupiter 
durch luvans Pater. Auch in diesem Sinne heifst er Opitulus 
und Opitulator d. i. opis lator (Paul. p. 1S4, oben S. 176), auch 
Praestes d. h. der Gott der sichern Erfullung1 2), und Ohsequens 
d. h. der Gott aller gnadigen Erhorung und Iliilfe3). Hatte ihm 
docli Hercules, selbst ein Gliicksgenius, nachdem er seine Rinder 
wiedergefunden, unler deni Aventin einen eignen Altar als Patri 
Iuventori gestiftet (Dionys I, 39). Andre Beinamen der Art ent- 
sprechen schon meist dein griechischen Zsvgund 
YMxog, dessen Cullus zu Rom in den spateren Zeiten grofsen 
Anklang fand. So wurde Jupiter nun in oflenflichen und privaten 
Angelegenheiten als Conservator4) und als Custos verehrt, unter 
welchem Namen ihm Domitian einen prachtigenTempel auf dem 
Capitol stiftete, auch als Tutor und Tutator, oder auch als Vin- 
dex und Ultor, wenn es Verhrechen zu bestrafen gait. Doch ist 
er gewohnlich Salutaris, ein Gott des Heils und der Erlosung von 
leiblichen und geistigen Uebeln, wie er namentlich in schweren 
und bedrangten Zeiten angerufen wurde5). Auch als Iup.Valens 

1) Cic. de Fin. Ill, 20, Paul. p. 101 Herceus luppUcr infra conseptum 
domus cuiusque colebatur, quem etiam deum penetralem appellabant 
Vgl. den Iup. 0. M. Doinesticus bei Or. n. 1236. 

2) Ein sacellum Iovis Praestitis bei Iul. Capitol. Max. et Balbin. 5. 
Vgl. die Inschrift aus Tibur: Iovi Praestiti Hercules Victor, Or. n 1253 
Bullet. Arched. 1846 p. 91. 5 

3) Or. n. 1249, Henzen n. 5638. 5639. 

4) In Privatangelegenheiten als Bewahrer des Pauses und Hofes z. B. 
bei Henzen z. Or. n. 5619 Iovi 0. M. Conservatori possessionum Roscio- 
rum. Iup. Tutator wird auf Miinzeu undInschriften vviederholt genannt, 
Iup. Tutor in einer Inschrift aus Ostia bei Henzen n. 5650. Iup. Vindex 
bei Tacit. Ann. XV, 14. Ultor bei Iul. Capitol. Pertin. 11. 

5) Cic. de Fin. Ill, 20 Atque etiam lovem quurn Optimum et Maxi- 
mum aicimus quumque eundein Salutarem ? Hospitalem, Statovem) hoc in- 
telligi columns, salutem hommum in eius esse tutela. Vgl. Or. n. 1260 
Iovi Salutan Ulpianus gravi injxrvdtate literatus. Treb. Poll. Gallien. 5, 
nachdem das Reich von schwerem Ungliick heiingesucht worden: Pax igi- 
tur deum quaesita inspectis Sibyllae libris factumque Iovi Salutari ut 
praecepturn fuerat sacrificiu/n. 
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wurde dieser Gott neben andern Heilsgottern gefeiert'), desglei- 
chen als Liberator, unter welchem Namen er auf dem Aventin 
verehrt wurde1 2). Endlich gehort dahin der gleichfalls vorzugs- 
weise in den sinkenden Zeiten genannte Iup. Depulsor, welcher 
bei drohenden Zeichen und Prodigien angerufen wird, oder auch 
in Fallen von Noth und Krankheit fur die bedrohte Person, na- 
mentlich des Kaisers3), bin und wieder aber auch als Schutz- 
geist einer bestimmten Statte z. B. eines Bades4 5). Auch der Iup. 
Propugnator in Palatio, welcher wiederholt in Bruchstucken der 
Fasten eines priesterlichen Collegiums der spateren Zeit erwahnt 
wird (S. 39,3), hatte wold nur die beschranktere Bedeutnng eines 
Schutzgeistes des kaiserlichen Palastes und Hauses. 

Unter den Stiftungen der Tarquinier mag zuerst von der 
erneuerten Stiftung der latinischen Ferien, dann von der Griin- 
dung des Capitolinischen Dienstes mit seinen weitern Folgen die 
Rede sein. 

Iupiter Latiaris oder Latialis 3) ist das hochste Ober- 
haupt des latinischen Bundes in demselben Sinne wie der Capi- 
tolinische Jupiter das hochste Oberhaupt des romischen Staates 
und Staatscultus sein sollte. Mitbin gehort seine voile Bedeutung 
dem hoheren romischen Alterthum an, wo Rom noch als Glied 
und Hauptstadt des latinischen Bundes mit den iibrigen Stadten 
und Gemeinden desselhen zu demselben Jupiter hetete, his diese 
Stadte von ihrem Haupte am Tiherstrom immer abhangiger wur- 

1) Inschrift aus Lambaese in Numidien bei L. Renier Inscr. de l’AIg. 
1 n. 28 Iovi Valenti, Aesculapio et Saluti. 

2) Tacit. Ann. XV, 64; XVI, 35. In den sinkenden Zeiten wurde er 
iin Monate October durch Spiele gefeiert. Vgl. m. Regionen d. St. Rom 
S. 192. 

3) Plaut. Amphitr. II, 2, 107 nennt ihn Iup. Prodigialis, vgl. Phle- 
gon Trail. Mirab. 6, wo der Kaiser Claudius auf Veranlassung der Geburt 
eines Hermaphroditen dem Z. Als^Cy.axos auf dem Capitole einen Altar 
stiftet, und Or. n. 1230 Iovi Depulsori pro salute Dom. N. Imp. M. Aur. 
Antonini. 

4) Henzen n. 5621 Iovi Depulsori, Genio Loci. Or. n. 1231 Iovi De¬ 
pulsori et Nymphis. A. de Boissieu Inscr. de Lyon p. 3 n. 1 I. 0. M. De¬ 
pulsori et diis deabusque omnibus et Genio loci etc., in einem Bade ge- 
funden. 

5) Cic. pr. Mil. 31, 85 Latiaris sancte Iupiter. Lucan Phars. I, 198 
et residens celsa Latialis Iupiter Alba. Die Scbreibart schwankt, weil 
die Aussprache zwischen 1 und r schwankte, wie Palilia und Parilia u. 
dgl. Doch gilt Latiaris fur die bessere, s. die Ausleger zu Sueton Calig. 
22 und zu Liv, XXI, 63, 8. Bei Henzen n. 7415 p. 499 findet sich Iup. 
Latius. 
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den und zuletzt, nach dem Kriege vom J. 414 d. St., 340 v. Chr. 
sich zu ganzlicher Abhangigkeit bequemen mufsten. Ohne Zwei- 
fel war die Verehrung des Jupiter auf dem schonen Berge fiber 
Alba Longa, dem sogenannten Mons Albanus, eine sebr alte, und 
schon jener altere Vorort mochte bier die mit ihm verhundeten 
oder von ihm abhangigen Stadte zur gemeinschaftlichen Fest- 
feier versammelt haben* 1). Indessen verfiel diese mit der Zersto- 
rung von Alba Longa, bis die Tarquinier, deren Macht sich vor- 
nehmlich auf dem Beistande- der Dynasten von Latium stutzte, 
den Bund und das Bundesfest wieder hersteJIten und zu ihren 
Zvvecken ausbeuteten, natfirlich in der Form dafs Bom nun als 
das Haupt des Bundes und der romische Iionig als dessen ober- 
ster Yorstand anerkannt wurde. Den Tarquinius Superbus nennl 
Dionys IV, 49 als Urheber dieser Erneuerung, aber derselbe 
Schriflsteller berichtet VI, 95, dafs der erste und alteste Festtag 
nach einem Siege fiber die Etrusker gestiftet worden sei, welcher 
kein andrer sein kann als der von ihm selbst III, 57 ff. und Flo- 
i'us I, 5 erwahnte Sieg des Tarquinius Priscus, welcher vermuth- 
lich mit Hfilfe der Latiner gewonnen wurde. Ein zweiter Festtag 
soli nach der Vertreibung der Konige aus Rom hinzugeffigt wor¬ 
den sein, welche insofern die Latiner und die Romer gemein- 
scliaftlich betraf, weil die Tarquinier sich in den meisten Bun- 
desstiidten mit den edelsten Familien verschwagert hatten (Liv. 
I, 49), so dafs die Reaction der Aristokratie gegen die Dynastie 
der Tarquinier und ihren Anhang sich in vielen Staclten wieder- 
holt haben mag. Im J. 260 d. St. erfolgte die Auswanderung der 
romischen Plebs auf den heiligen Berg und die Herstellung der 
Einlracht nach Einsetzung des Volkstribunats, im J. 261 die Er¬ 
neuerung des Bfindnisses mit den Latinern durch den Consul 
Sp. Cassius: bei welcher Gelegenheil zu den latinischen Ferien 
ein dritter Festtag zur Erinnerung an die Aussohnung Roms 
mit seiner Plebs hinzugeffigt wurde, mit Dankopfern und Spie- 
len, welche die mit den Volkstribunen zugleich eingesetzten 
Volksadilen zu besorgen hatten (Dionys VI, 95): so nahe schien 
diese Aussohnung das gesammte Latium anzugehn, welchem die 

1) Daher die Ueberlieferung dafs das Fest ex imperato Fauni (S. 92) 
oder nach dem Verschwinden des Ko'nigs Latinus gestiftet worden, b. Fest. 
p. 194 Oscillantes und Scliol. Bobiens. Cic. pr. Plancio IX, 23, obwohl der 
Iupiter Latiaris in der Geschichte des Latinus anders zu erklaren sein 
mochte, s. oben S. 84. Auch die Prodigien auf dem Mons Albanus b. Liv. 
1, 31 deuten auf sehr alten Gottesdienst. 
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romische Plebs nach ihrer Abstammung bekanntlich zum grofs- 
ten Theile angehorte. Ja es soil noch im J. 387 d. St. (367 v. 
Chr.), als wieder einmal die Eintracht zwischen den Patriciern 
und Plebejern hergestellt worden war, ein vierter Festtag zu den 
latinischen Ferien hinzugefiigt worden sein1). Auch war der 
vorherrscbende Character des ganzen Festes der des Friedens 
und der allgemeinen Befreundung der sonst oft getrennten La- 
tiner, daher wahrend des Festes die bestehenden Vertrage von 
Jahr zu Jahr erneuert und durch ein gemeinschaftliches Opfer 
und Oplermahl und Gebete der verschiedenen Theilnehmer fur 
einander aufs feierlichste bekraftigt wurden 2). Selbst nach der 
Unterwerfung der Latiner im J. 340 v. Chr. wurde wenigstens 
das fortbestehende Biindnifs mit den Laurentern jahrlich gleich 
nach den latinischen Ferien erneuert (Liv. VIII, 11), und immer 
gait es in Rom fiir sehr bedenklich in dieser einst durch ganz 
Latium denGefiihlen des Friedens und derStammgenossenschaft 
geweihten Zeit einen Krieg zu beginnen oder eine Schlacht zu 
wagen (Macrob. I, 16, 16). Eine feste Zeit hatte das Fest nicht, 
sondern es wurde in jedem Jabre von neuem concipirt d.b. von 
den romischen Consuln gleich nachdem sie ihr Amt angetreten 
batten, auf einen bestimmten Tag angesetzt und durch ganz La¬ 
tium angesagt. Dieses nannte man concipere Latiar oder ferias 
Latinas, von welchen Ausdriicken jener wabrscheinlich speciell 
das dem Iupiter Latiaris dargebracbte Opfer bezeiclinete, dieser 
die ganze Dauer des Festes und die beiden folgenden Tage, wel- 
che auch fiir religiosi galten 3). Die Zeit scheint ehedem der Be¬ 
gin1) desFriihlings gewesen zu sein, im April oder Anfang Mai4), 
dahingegen es in der spateren Zeit, aus welcher verschiedene auf 
dem Albaner Berge gefundeneBruchstiicke der auch hier gefuhr- 

1) So berichten Dionys a. a. 0. und Plutarch Camill. 42, doch liegt 
hier wabrscheinlich eine Verwecbslung mit den romischen Spielen zu 
Grunde, s. Mommsen Rd. Gesch. 1, 429. 

2) Dionys VI, 49 vgl. Macrob. 1. c. Latinarum tempore, quo pu- 
bhce quondam mduciae inter populum Rotnanum Latinosque firmatae 
sunt. 

3) Cic. ad Qu. Fr. II, 4. Latiar ist wie Palatuar zu verstehen, s. Fest. 
p. 148 cut sacrifictum quod Jit Palatuar dicitur. Vgl. Lupercal, Ianual 
u. dergl. 

4) Vgl. die Data bei Marquardt IV, 443. Im Marz batten die Romer 
wegen der Feier der Salier nicht gekonnt und auf den April lauten die mei- 
sten Angaben. Bei Cic. de Div. 1, 11, 17 ist von Schnee die Rede, der sich 
dort oben sehr lange halt. Die Reste der Fasten s. bei Marini Atti p. 129, 
Or. n. 2471. 2472, Mommsen I. N. 6750. 
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ten Fasten vorhanden sind, vom Juni Lis zum August begangen 
wurde. Eigenllich solllen immer die Consuln das Opfer bringen 
und niclit eher als nachdem sie diese religiose Pflicht erfullt in 
ihre Provinzen gehn, doch linden sich Ausnahmen und nament- 
lidi wurde bisweilen eigens zu dieser Ilandiung ein Dictator er- 
nannt (dictator feriarum Latinarum causa), wahrend die Consuln 
so lange sie wegen dieses Festes aufserhalb derStadt blieben, in 
derselben von einem dazu ernannten Praefectus Urbis feriarum 
Latinarum vertrelen wurden '). Aufser den Consuln waren auch 
die andern Magistrate zugegen, selbst die Tribunen und die Ae- 
dden derPJebs, welche im Namen der letzteren die sie betreffen- 
den Dankopfer brachten und dabei in koniglichem Schmucke 
auftraten (Dionys \I, 95; VIII, 87), endhch die Magistrate und 
Stellvertreter sammtlicher ubrigen Stadte und Staaten, welche 
Iheilnabmen. Dieser waren bei der Erneuerung des Festes durch 
Taiquinius I riscus oder Superbus, wro neben den Romero und 
Latinern auch die Ilerniker und Volsker sich betheiligten, 47 
gewesen2), eine Anzahl welche sich mit der Zeit naturlich selir 
verringerte, obgieich die einmal eingeschriebenen Mitgliederauch 
in der Zeit des Verfalls bis zum letzlen Athemzuge ibrer Existenz 
an diesen alten und erinnerungsreichen Festlichkeiten festhielten. 
Donn es ist zu vermutlien dafs niclit allein die Romer, sondern 
auch die ubrigen Latiner, namentlich in der alteren Zeit, das An- 
denken anEpoche machende Vorfalle ihrerGeschichte durch ent- 
sprechende Acte an diesem Stammfeste gepflegt halten. 

Der religiose Mittelpunkt des Festes war wie gewohnlich 
das Opfer mit dem Gebete und das darauf folgende Opfermahl, 
zuwelchem Behuf das Opferthier in gewissen herkommlichen Stu- 
cken unter den Theilnelnnern des Rundes und des Bundesfestes 
vertheill wurde3). Das Opfer war, wie bei den grbfseren Jupiters- 

r n-1} S- 441 »nd iiber den Praef. Urbi Latinarum causa 
Gellius XIV, 8, Becker Handb. II, 2, 149. 

v 2l P'TyS’ IV1 I9, P,inius H‘ N’ 111 ’ 5’ 9 S>ebt ein alphabetisches 
Verzeichnils verscbollener Stadte, welche einst am Opfer und an dem 
r leische des Opferstiers tbeilgenommen haben sollen, cum his earnem in 
monte Albana soliti accipere popiili: yllbenses (dieses sind die Einwohner 
von Alba lucentia, die auch bei Strabo V p. 240 zu Latiuin fferechnet 
werden, vgl. Klausen Aeneas S. 794), Albania Aesulani, Accienses, Abolani. 
ISubetam u. s. w., indem er zuletzt hinzusetzt: Ita ex antiquo Latio LIU 
populi interiere sine vestigiis. 

3) Von dem Opfermahl spricht ausdriicklich Dionys. a. a. 0. ivu Gvv- 
(Q/0f*£Voi y.ccih cxc'.gtov tnavrov els tov anodei/iHyTcc ronov nuvq-~ 
yvQifaai y.ul a w tar iwvrat xcu y.oivtbv leqcijv ptnalap^uyceaiv, Audi 
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festen gewohnlich, namentlich auch bei den Romischen Spielen, 
ein junger, eben von der Mutter genommener, von keiner Arbeit 
beriihrter Stier (iuvencus) von weifser Farbe, zu welchera Zweck 
es eigne Geziichte von Jupitersstieren gab, namentlich auf den 
schonen Wiesen in der Gegend von Falerii und in der von 
Mevania am Clitumnus *). Das Opfer wurde in Gegenwart aller 
iibrigen Behorden der Stadte von dem Consul dargebracht und 
dazu von den Anwesenden Gebete gesprochen, in welcben Rom 
fur die Latiner und alle Latiner fiir Rom um Heil und Segen 
zum Jupiter flehten* 1 2). Der Rundesstier wurde von alien Theil- 
nehmern gemeinsam gestellt, wahrend andre Lieferungen an 
Lammern, Kase, Milch, Opferkuchen u. s. w. den einzelnen Mit- 
gliedern oblagen. Das gemeinschaftliche Opfermabl hatte ur- 
sprunglich gewifs, wie das epulum Iovis bei den Romischen 
Spielen und andre Festlichkeiten der Art, den Character eines 

liegt es in dem Ausdrucke visceratio von der Vertheilung des Fleisches 
bei Serv. V. A. 1, 211. Von den Theiinehmenden heifst es gewohnlich car- 
nem pet ere, weil Jeder ein Recht auf sein Stiick hatte, s. Cic. pr. Plancio 
IX, 23 nisi forte te Labicana aid Gabina aut Bovillana vicinitas adiuvabat, 
quibus e municipiis vix iam qui camera Latinis petant reperiuntur. Varro 
1. 1. VI, 25 Latinae J’eriae — a Latinis populis, quibus ex Albano monte 
ex sacris carnem petere fuit ius cum Romanis. Dionys. a. a. 0. ivog df 
tcivqou xotvwg vno Tracubv tivo/uevov {.ityog ixciarq to Tfray/uevov 
Xn/upurti. duovGi di vntQ naVTWV xal Tqv pyspovCav tmv isqmv syovtn 
' Pwpcuot. 

1) Ovid F. 1, 83, Virg. Ge. II, 146. Vgl. Arnob. II, 68 in Albano an- 
hquitus in monte nullos alios licebat quam nivei tauros immolare cando- 
ris. Es sind iuvenci, Farren, miinnliche Kiilber, welche frisch von der 
Weide und dcr Mutter kommen, s. die schonen Verse bei Lucret. II, 352 Jf. 
und Virgil Aen. IX, 625If. Die Horner waren bei solchen Opferstieren im- 
mer vergoldet, sie selbst mit Binden behangen, daher Virg. Aen. V, 366 
vclatum auro vittisque iuvencum, IX, 627 aurata froute iuvencum can den- 
tern. Einige Alterthiimler bchaupteten, dein Jupiter diirften keine tauri 
egopfert werden, s. Macrob. S. Ill, 10, 3 und Serv. V. A. Ill, 21, doch sind 
junge Stiere auch Stiere, daher sich auch Virgil Aen. Ill, 20 nicht genirt 
zu sagen superoque nitentem Coelicolum regi mactabam in litore taurum, 
vgl. die oscische Inschrif't bei Mommsen Unterit. Dial. S. 191 t. XII Diovei 
Versorei taurom. Ja Numa selbst hatte das Opfer eines bos fiir die Spo- 
lia Opima erster Ordnung an den lup. Feretrius vorgeschrieben, Fest. 
p. 189. 

2) Liv. XLI, 16, wo von mehreren Opferthieren die Rede ist, bei de- 
nen indessen der eine weil'se Bundesstier recht wohl bestehen kann, vergl. 
Dionys a. a. 0.^y.cd <p£Qovmv fig Tcivrag at jusifyovOai twv tfpcSv tto- 
leig at /usv itQVug at df TiiQovg at de ydXaxrog n pirpov etc. Von 
einer Spende mit Milch zur Einweiliung des Festes, die der Consul brachte, 
spricht Cic. de Div. 1, 11, 17, von einer lactata potio Schol. Bob. Cic. pr. 
Plancio IX, 23. 
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Liebes- und Verbruderungsmahls. Aufserdem werden gewisse 
volksthiimliche Feierlichkeiten erwahnt, namentlich die soge- 
nannten Oscilla (S. 105), welche spater fur eine Gedachtnifsfeier 
des mytliischen Konigs Latinus und des Aeneas gallen. Da bei 
dem ganzen Feste, sowohl beim Concipiren als bei deni Opfer, 
dem Gebete und der Vertbeilung des Fleisches viele Rucksichten 
auf so viele Betheiligte zu nehmen waren, so komnit bei diesen 
latinischenFerien besonders oft eine sogenannte Instauration 
vor d. h. eine Wiederholung einzelner Acte oder auch des ganzen 
Festes in Folge der vorgefallenen Versehen ')• Wahrend dieses 
Opter auf dem ganz Latium iiberragenden Berge im Namen Al- 
ler dargebracht wurde, scheinen auch die einzelnen Stadte da- 
heim den Jupiter Latiaris durchentsprechende Gebrauche gefeiert 
zu liaben. Wenigstens wissen wir von solchen in Rom. Es llofs 
bier nehmlich nacb dem einslimmigen Zeugnisse vieler Schrift- 
steller 2) in denselben Tagen dem Jupiter Latiaris zu Ehren das 
Blut eines zum Tode verurtheilten Verbrechers (bestiarius), und 
aut dem Capitole wurde ein Weltrennen mit Quadrigen gehalten, 
bei welchem der Sieger Absinth zu trinken bekam, zur Andeu- 
tung der Gesundheit und korperlichen Rustigkeit, die seine An- 
strengungen lohnen werde1 2 3 4). Auf dem Albaner Berge aber wurde 
Jupiter wenigstens spater wie auf dem Capitole als Optimus Ma¬ 
ximus und neben der Juno und Minerva verelirt, neben welchen 
auch die Vesta Albana erwahnt wird±). Noch jetzt sieht man 
auf dem Gipfel des Berges in den Mauern des dort liegenden 
Passionistenklosters die Ruinen eines Tempels, auf einer schii- 
nen Hohe mit weiter Aussicht liber das Gebirge, die Campagne 

1) S. Liv. V, 17 und Ptut. Caraill. 4, wo etwas bei der Conception 

\ersehen ist, Liv. XXXII, 1, wo Ardea sein Stiick Fleisch nicht bekominen 
bat, XXXVII, 3, wo die Laurenter nicht das rechte Stiick Fleisch bekom- 
men haben, XLI, 16, wo der Magistrat von Lariuviuin das Gebet nicht rich- 
tig gesprochen hat. Vgl. oben S.118 und Ritschl Parerga Plautina S.3091T., 
Friedliinder b. Marquardt Handb. d. R. A. IV, 476. 

2) Tertull. Apolog. 9, Scorp. 7, Lactant. 1, 21, 3, Minuc. Fel. 13; 30, 
4, Prudent, adv. Symmach. I, 379, Porphyr de Abstin. II, 56 u. a. Auch 

gab es in Rom seit alter Zeit einen collis Latiaris, Varro 1. 1. V, 52. 

3) Plin. H. N. XXVII, 7, 28, vgl. Quintil. Ill, 1, 5 parum hie liber 
mcllis, absinthii mullum, salubrior quam dulcior. 

4) Vom Bilde des Jupiter ist wiederholt bei Dio die Rede, s. XXXIX, 

15, XLVII, 40, vom T. der Juno ib. XXXIX, 20. Vgl. Or. n. 1288 Iunoni 
Albanae und n. 1393 Iovi Optimo Maximo, Minervae, Iunoni, testae Al¬ 
ban. Saci\ Ein eignes Haus zum Aufenthalte fur die Consuln erwahnt Dio 
LIV, 29. 
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und das Meer. Auch hat sich am Abhange des Berges ein an- 
sehnlicher Rest der heiligen Strafse erhalten, auf welcher einst 
die Burger und die Processionen von Rom und ganz Latium zu 
dieser ehrwurdigen Statte hinaufzogen. 

Audi der Triumph auf deni Albaner Berge beruhte wahr- 
scheinlidi auf Vorgangen der Zeil, wo Rom und Latium zu glei- 
dien Rediten verbundet ilire kriegerisdien Erfoige nicht bios ein 
jeder daheim in seinen Mauern, sondern audi auf dieser Allen 
gemeinsamen und heiligen Hohe des lupiter Latiaris feierten. 
Spa ter wurde er bekanntlich von solchen romisdien Feldherrn 
gehalten, denen der Triumph in Rom nidit bewilligt wurde, also 
oline Bevollmachtigung von Seiten des Staates und nur als mi- 
litarisches Schauspiel. C. Papirius Maso, Consul des J. 523 d. 
St., 231 v. Chr., war der erste welcher nach einem siegreichen 
Feldzuge in Corsica auf diese Weise triumphirte, und seinem 
Beispiel folgten viele Andre. Der Ehrenkranz bei diesem Trium- 
phe war nicht der Lorbeer, sondern die Myrte, wie bei der Ova¬ 
tion, einer geringern Art des Triumphes, welche gleichfalls auf 
dem Albaner Berge begann, von wo der Sieger nicht auf einem 
Wagen, sondern zu Pferde, in alter Zeit sogar zu Fufse, und 
auch sonst mit geringerer Auszeichnung in Rom ein und auf das 
Capitol zog: so dafs sie vielleicht ursprunglich nur der letzte Act 
eines Triumphes auf dem Albaner Berge war, wie er ehemals im 
Namen des verbiindeten Latiums gefeiert, sein mag. Jedenfalls 
deutet die Myrte auf den Dienst der Venus, einer Gottin die wir 
unten naher als cine alte latinische Bundesgottin kennen lernen 
werden. 

Endlich der lupiter Optimus Maximus auf dem Capitol. 
Die ersten Anfiinge auch dieses Cultus fallen in die Zeit des Tar- 
quinius Priscus. Er gelohte den Tempel in einem Kriege mit den 
Sabinern und legte den Grund dazu, indem er den bis dahin fur 
eine solclie Anlage ungiinstig beschalfenen Iliigel durcli aufser- 
ordentliche Anstrengungen zu einer breiten Flache umschuf1). 
Auf derselben wurde dann der Tempel von Tarquinius Superbus 
erbaut, mit Iliilfe der Beute von Pomelia und vieler Kiinstler aus 
Etrurien, wahrend das romische Volk in harter Arbeit karren und 
Ziegel streichen mufste. DieEinweihung erfolgte im ersten Jahre 
der Republik, man wufste nicht bestimmt durch welchen Consul. 
Bei den Vorbereitungen zum Bau ereigneten sich die bekannten 

1) Liv. 1, 38, Dionys. Ill, 69, vgl. meinen Aufsatz £Zur Gesch. und 
Topogr. des rom. Capitols’ im Philologus 1 S. 72. 
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Wunder, dais von den sabinischen Heiligtliumern, welcbe seit T 
Tatius auf dieser Kobe angesiedelt waren, das des Terminus und 
der Juventas niclit weichen wollte, ein sichres Zeichen dafs die 
neue Anlage ewig wahren und ewige Jugend haben werde. Und 
als man den Grund legte, fand sicb in der Tiefe des Felsens 
em menscblicbes Haupt mil unzerstorten Gesichtsziigen (integra 
facie), welches die etruskischen Seller alsbald dahin deuteten, 
dafs diese Statte in Zukunft das Haupt des Reidies und der 
Welt sein werde. Daher der Name Capitolium, welcher viel- 
mebr eigentlich Burg bedeutete '), indem die mit der Zeit nodi 
weiter ausgesponnene Legende erst aus dem gegebenen Namen 
entstanden ist, wiejene Legende vom Terminus und der .Juven¬ 
tas daraus dafs beide im Tempel des Jupiter, also als zu ibm <*e- 

liorige Personificationen verehrt wurden. Der in dieser um- 
mauerten und verschliefsbaren Burg gelegene und nach ibr 
gleichfalls Capitolium benannte lempel war nach der sogenann- 
ten toskaniscben Ordnung erbaut und hatte fur die drei Gotter 
drei Cellen, in deren mittler Jupiter thronte, wahrend die zu 
seiner Rechten fiir Minerva, die zur Linken fiir Juno bestimmt 
war2). Es konnte den Tarquiniern dabei sowolil das Beispiel 
der Sabiner als der Etrusker vorschweben (S. 168), doch deutet 
der weltliche und fiirstliche Character der ganzen Anlage, 
wie ihre architectonische und iibrige Ausstaltung entschieden 
nach Etrurien. Denn auch das Tempelbild war die Arbeit eines 
etruskischen Kiinstlers aus Yeji, welcher den Romern auch ihr 
altestes Bild des Hercules geschaffen haben soli. Es war von 
Thon und mit dem Attribute des Blitzes in der Rechten ausge- 
rustet3), ubrigens nach Art der alteren griechischen Tempelbil- 

*) ‘ da? CaPituIuin Hernicum b. Plin. H. N. Ill, 5, 9, 63, Strabo V 
p. 238 und Scaliger und J. G. Vossius b. Schwe^ler Ro. Gesch. 1, 793 Die 
gewohnliche Legende b. Liv. 1, 55. Bei Plin. XXVIII, 2, 4 ist sie schon 
erweitert. Noch spater wird der Kopf der eines beriihmten etruskischen 
Sehers Olus oder Aulus, noch spater ein caput humanum litteris tuscis 
scrip turn Caput Oli Regis, s. Arnob. VI, 7, Serv. V. A. VIII, 345, Catal. 
linper. p.645 Mommsen, Isidor XV, 2. Natiirlich spricht dann auch die Si- 
bylle ein Wort mit, s. Dio Cass. fr. 25,^9 ort ZipvUVs x^Gfxog (mucrxe 
to KaniTUihov xecpctlcuov eatGO-cu rrjg oixov/uevwg jueyni trig tov xoG- 
(tov xuTuXvaecog. 

2) Vgl. Eckhel D. N. VI p. 327, 0. Jahn Archsiol. Beitr. S. 80. Ge- 
wohnlich sind alle drei Gotter thronend abgebildet, bisweilen die beiden 
Gottinnen stehend. Auf den Platz der Minerva zur Rechten beziehn sich 
die oben S. 184,2 citirten Worte des Horaz. Die gewohnliche Formel der 
Anrufung war dagegen Iovilunoni Minervae s. Marini Atli p. 104. 

3) Plin. H. N. XXXV, 12, 45 Praeterea elaboratam hane artem 
Preller, RSm. Mythol. 10 
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der ein Gegenstand zahlreiclier Bedienung und Aufwartung (S. 
128); namentlich pflegte es an Festtagen auch mitzufeiern und 
zu dem Ende das Gesicht an solchen Tagen mit Mennich rotli 
angestriehen zu werden. Das Tempelgebaude war von einem 
geraumigen Tempelplatze (area) umgeben, welcher sich mit der 
Zeit mit alien hochsten und beiligsten Erinnerungen und An- 
denken an Tapferkeit, Sieg und Elire der romischen Geschichte 
anfiillte. Was die Lage des Tempels betrilFt, so wird ihm so- 
wobl durcb deutlicbe Aussagen der alten Schriftsteller als durcli 
eine ortliche Tradition, welche sich bis in das Mittelalter verfol- 
gen lafst, der dem Palatin und Aventin zunacbst gelegene Hiigel, 
auf welchem jelzt der Palast Caffarelli liegt, angewiesen. Wenn 
dessenungeachtet die romischen Topographen und Architecten 
behaupten, dafs der Tempel auf der Hohe von Araceli gelegen 
liaben musse, so liegt dabei eigentiich nur das Postulat zu 
Grunde, dafs man die Facade vom romischen Forum habe sehen 
miissen. Ja dieses Postulat ist im Sinne der alten Zeit nicht 
einmal zulassig, da zur Zeit des Tempelbaus das romische Fo¬ 
rum seine spatere Bedeutung noch nicht hatte, wahrend die Ge- 
gend wohin der nach Miltag gerichtete Tempel (Dionys IV, 61)* 
und die Gotter in ihm blickten, das Palatium mit seinen alten 
Heiligthiimern und Erinnerungen, die Ara Maxima des Hercules, 
endlich der gleichzeitig erbaute Circus Maximus, entweder fur 
den Glauben und die Geschichte der Romer im hochsten Grade 
bedeutsam waren oder, wie namentlich der Circus Maximus, mit 
dem Culte und der Festfeier der Capitolinisclien Gotter unmit- 
telbar zusammenhingen. 

Wie dieser Cultus von alien romischen der angesehenste 
war und in alien offentlichen Angelegenheiten am meisten ge- 
feiert wurde, so waren auch seine Opfer, Opfermahlzeiten und 

(plasticeti) Italiae et waxime Etrunae, et Volcanium (?) Veils accitum, 
cui locaret Tarquinius Priscus Iovis efjigiem in Capitolio dicandam ; Jicti- 
lem eum fuisse et ideo miniari solitum. — s!b hoc eodem factum Hercu- 
lern qui hodieque materiae nomen in Urbe retinet. XXXIII, 7, 36 Enume- 
rat auctores Verrius, quibus credere necesse sit, Iovis ipsius simulacrifa- 
ciern diebus festis minio inlini solitam tnumphantiumque corpora; sic 
Camillum triumphasse. Hac religione etiamnum [minium] addi in un- 
guenta cenae triumphalis et a censoribus in pritnis Iovem miniandum lo- 
cari. Roth ist nehmlich die Farbe der lestlieben Freude und des Glucks, 
der felicitas, auch eine Symbolik der Etrusker, s. Macrob. S. Ill, 7. 
Uebrigens vgl. Arnob. VI, 25 riciniatus lupiter alque barbatus, dextra fo- 
mitern sustinens perdolatum in fulminis morem. Ovid F. 1, 202 inque Io¬ 
vis dextra fictile fulmen eral. 
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Feste die stattlichsten und fiir das romische Staatsleben, seine 
Erinnerungen und seine Auszeichnungen, bedeutungsvollsten. 
Es geboren dahin die ludi Romani, Magni, Plebeji nnd Capito- 
lini, von welchen im Folgenden zunachst die Rede sein wird. 
Rei alien wird festzuhalten sein dafs sie sowobl aus dem religio- 
sen Acte eines Opfers und Opfermahles, des epulum Iovis, als 
aus dem festlichen der Procession und der Spiele bestanden, 
welche letztere anfangs bios circensische waren, bis spa ter auch 
die scenischen binzutraten. Ferner dafs der Hauptfeiertag, also 
namentlich das Opfer mit dem dazu gehorigen Gebete und dem 
epulum, immer auf den Tag der Idus, den alien Festtag des Ju¬ 
piter (S. 140) gefallen sein wird, bei den Romischen Spielen, so 
viel ich sehe, auf die Idus des September, bei den Plebejiscben 
auf die des November, bei den Capitolinischen auf die des 
October. 

Dafs die Romischen Spiele (ludi Romani) in den Septb. 
Helen, von Tarquinius Priscus gestiftet wurden und in ihrer Art 
d. h. als circensische Spiele, die mit grofsem Aufwande, zu¬ 
nachst nach elem Vorbilde etruskischer Ritterschaft und Sitte 
gefeiert wurden, die altesten waren, ist sonst bekannt1); dafs 
der wichtigste Tag des Festes auf die Idus des September fiel, 
folgt schon daraus dafs an diesem Tage der Tempel eingeweiht 
wurde, im ersten Jabre der Republik, im J. 245 d. St., 509 v. 
Chr. (Pint. Popl. 14). Es kommen aber auch noch andre Um- 
stande hinzu, um diesen Tag als sehr wichtig und bedeutsam 
fur den alteren romischen Staatscultus erscheinen zu lassen, na¬ 
mentlich dafs nach einem alien Gesetze der Republik der hochste 
Magistral (qui praetor maximus sit) an den Iden des September 
den Nagel in die rechte Wand des Jupitertempels einschlagen 
sollte (Liv. VII, 3), ferner dafs die Consuln in den ersten Jahren 
der Republik an diesem Tage ihr Amt antraten2). Dazu 
kommt dafs die Plebejischen Spiele, welche nach dem Vorbilde 

1) Liv. 1, 35, Plin. IIT, 5, 9 vgl. oben S. 129. Cic. in Verr. V, 14, 36 
Nunc sum designatus Aedilis: — mild ludos antiquissimos, qui primi Ro¬ 
mani sunt nominati, maxima cum dignitate ac religions Iovi Iunoni Mi- 
nervaeque esse faciendos. Vgl. de Rep. II, 20, 35. 

2) Dionys V, 1 vgl. Becker Handb. 11,2,95. So wurde auch die Mola 
Salsa von den Vestalinnen an den Lupercalien, den Vestalien und den Idus 
des September bereitet, Serv. V. Eel. VIII, 82, endlich die corona grami- 
nea oder obsidionalis, die hochste allcr militarischen Auszeichnungen 
vom Senate dem August an den Idus des September iiberreicht. Plin. H. 

N. XXII, 6, 6. ' 
13* 
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der Romischen im November gefeiert wurden, ihr epulum Iovis 
gleichfalls an den Idus dieses Monates feierten. Endlich bemerkt 
wenigstens das Kal. Antiatinum auch an den Iden des Septem¬ 
ber ein epulum Iovis 1). Der Opferschmaus setzt aber nothwen- 
dig ein Opfer voraus, welches auch bei dieser Gelegenheit, wie 
bei den latinischen Ferien und dem gewohnlichen Amtsantritt 
der Consuln ein junger Slier von weifser Farbe und mit vergol- 
deten Ilornern war, zu welchem fur Juno gewohnlich eine Kuh 
hinzugefiigt wurde2). Das Opfermahl war zugleich eine Spei- 
sung fur die drei Capitolinischen Gotter, denn auch Juno und 
Minerva nehmen an dieser Ehre Theil3) und ein Liebes- und 
Verbruderungsmahl fur sammtlicbe hohere Beamten des romi¬ 
schen Staats und den Senat, welche dann auf dem Capitol vor 
dem Angesichte des hochsten Gottes gespeist warden4), umge- 
ben von den grofsartigsten Erinnerungen der Vorzeit und auf 
die machtige Stadt zu ihren Fiifsen hinabschauend. Auch ist 
dieses epulum Iovis auf dem Capitol immer einer der festlich- 
sten Tage im romischen Kalender geblieben 5 6). 

Nicht minder wesentlich als das epulum Iovis gehorten die 
Procession in den Circus und die dortigen Spiele zum Capitoli¬ 
nischen Culte der Tarquinier; in welcher Beziehung das Symbol 
der Quadriga interessant ist, welches vielleicht urspriinglich nur 
ein Attribut des Donnergottes Jupiter war, bei den Etruskern 
aber und in Rom ganz wesentlich konigliche Ehren und Sieg 
und Triumph bedeutete0). Ja eine alte Quadriga von Thon und 

1) Kal. Antiat. Id. Sept. EPVLI LV, d.h. epulum Iovis ludorum causa, 
vgl. S. 202,2. Das Kal. Capranic. bemerkt zu demselben Tage 10VI. Unter 
Tiberius wurde die Vereitelung der Verscbwbrung des Libo an den Iden 
des Sept, gefeiert, s. Tacit. Ann. II, 32, Kal. Amitern. 

2) Serv. V. A. IX, 628, Marini Atti p. 47. 
3) Valer. Max. II. 1, 2 Iovis epulo ipse in lectulum, Iuno et Minerva 

in sellas ad coenam invitabantur, quod genus severitatis aetas nostra dili- 
gentius in Capitolio quam in suis domibus conservat. Vgl. Plin. XXV, 9, 
59 hac Iovis mensa verritur. 

4) Vgl. die Geschichte von P. Africanus d. A. und T. Gracchus den 
Vater b. Gell. N. A. XII, 8, Liv. XXXVIII, 57 und die Anecdote voin Lu- 
cull. b. Plin. H. X. XXVIII, 5. Es ging bei dieser Mahlzeit, wie bei den 
pontificalen und saliarischen, selir hocli zu, s. Martial. XII, 48,11 Non Al- 
bana mihi sit commissatio tanti nee Capitolinae Pontijicumque dopes. 
Daher Lucilius b. Aon. p. 204 Idem epulo cibus atque epulalio (1. epulo 
est) Iovis Omnipotentis. Auch die Epulones waren speciell Epulones Iovis 
0. M., s. Cic. d. Harusp. resp. 10, 21, oben S. 129. 

5) Vgl. Dio XXXIX, 30, Sueton Domit. 13, Ael. Lamprid. Alex. 
Sev. 36. 

6) Dionys II, 34 von dem Triumphe des Romulus: i'vcc to fiaGlkeiov 
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etruskischer Abkunft, welche auf dem Giebcl des Capitolinischen 
Temp els stand, hatte sogar die Bedeutung des Sieges liber alle 
Siege, daher sie fur eine der vielen Biirgschaften einer ewigen 
Wohlfahrt gait, deren sich Bom zu riihmen wufste. Vor der 
Einweihung des Tempels, so erzahlte die Legende, und kurz vor 
seiner Vertreibung hatte Tarquinius jene Quadriga in Yeji be- 
stellt. Sie geht im Ofen nicht zusammen vvie gewohnlich, son- 
dern sie schwillt und schwillt, dafs man Decken und Wiinde 
einreifsen mufs, um sie nur aus dem Ofen nehmen zu konnen. 
Die Seher weissagen dafs diese Quadriga ihren Besitzern die 
hochste Macht sicliere, daher sich die Yejenter der Auslieferuntr 
weigcrn. Aber als bald darauf Spiele in Veji gefeiert werden, 
rennt die Quadriga des Siegers in wilder Hast davon und nacli 
Rom, wo der Sieger bei der porta Ratumena gleicli unter 
dem Capitole vom Wagen stiirzt und seinen Geist aufgiebt, 
worauf die Vejenter erschreckt die Quadriga ausliefern '). Genug 
das Viergespann gehort eben so wesentlich zum Capitolinischen 
Jupiter als der Dreifufs zum Pythischen Apollo, daher es wieder- 
holt unter den Weihgeschenken des Jupiter genannt wird (Liv. 
X, 23; XXXV, 41). Ferner gehorten zu jener Procession und 
den Spielen im Circus Maximus, welcher immer als nothwendi- 
ger Anhang des Capitolinischen Cultus zu denken ist, nicht min¬ 
der wesentlich die sogenannten tensae d. h. die Processions- 
wagen der drei Capitolinischen Gotter mit ihren exuviis d. h. ih¬ 
ren Attributen, welche man an solchen Tagen den Gottern ab- 
nahm und anstatt der Gotter selbst vom Capitol hinab in den 
Circus fiihrle, wo sie auf dem sogenannten Pulvinar niedergelegt 
wurden* 1 2), so dafs die Spiele gleichsam unter der personlichen 
Betheiligung der Gotter gehalten wurden. Und zwar sind die 
exuviae Iovis Opt. Max., welche bei dieser Gelegenheit erschie- 

iUi(Ofj.u ocoCr) T£&Qi7i7icp 7iuQ£/u^(^r]xxg. Vgl. ib. 54 und Plut. Rom. 24 
von der ehernen Quadriga, welche Romulus als Siegeszeichen auf dem Vul- 
canal aufstellt. 

1) Nach einer andern Version der Legende erobern die Romer die 
Quadriga, worauf jenes Viergespann aus Veji gelaufen kommt, der Sieger 
bei der p. Ratumena stirbt und die Pferde sich erst beimAnblicke der Qua¬ 
driga auf dem Gipfel des Tempels beruhigen, s. Fest. p. 274 Ratumena 
porta, Plut. Poplic. 13, Serv. V. A. VII, 188. 

2) Fest. p. 364 Tensarn (von tendere) ait vocari Sinnius Capito vehi- 
culum, quo exuviae deorurn ludicris Circensibus in Circum ad pulvinar 
vehuntur. Fuit et ex ebore et ex argento. Vgl. Serv. V. A. 1, 17, Ascon. 
in Verr. p. 200. 



198 DRITTER ABSCHNITT. 

nen und auf der ihm geweiheten tensa 1) in den Circus gefahren 
warden, wieder die Attribute seiner koniglichen Weltherrschaft 
und des Sieges und Triumphs, der Blitz und das Adlerscepter 
und der goldne Kranz, endlich die tunica palmata und toga picta, 
von denen das Adlerscepter und die zuletzt genannten Kleider 
sammt dem Stulile von Elfenbein in Etrurien und seit Tarqui- 
nius Priscus in Bom den koniglichen Ornat bildeten, wahrend 
spater nur noch von den Fuhrern der grofsen Procession und 
den Triumphirenden ein solcher Schmuck von dem hochsten 
Gotte entlebnt werden durfte 2). 

Diese Procession (pompa), welche die Spiele im Circus er- 
oflnete, zog vom Capitol herunter iiber das Forum durch den 
Vicus Tuscus zum Yelabrum und in den Circus, den sie gleich- 
falls in seiner ganzen Lange durchzog; alle diese Platze, diese 
Strafsen und die langen Gallerieen des Circus waren dann festlich 
gesclimuckt und von einer gedrangten Volksmenge besetzt: es 
gab in den besten Zeiten Roms keine bedeutungsvollere, keine 
volksthiimlichere Feier als diese3). Den Mittelpunkt des Zuges 
bildeten jene Tensen der Gutter, vor alien die der drei Capitoli- 
nischen, deren jede von einem edlen und unvenvaisten Knaben 
mit der grofsten Sorgfalt gefiihrt wurde, denn hier war jedes, 
auch das geringste Yersehen bedenklich4). Allen Tensen voran 

1) Nach Sueton Vespas. 5 erhielt Nero vor seinein Sturze im Traume 
die Mahnung, id tensam Iovis 0. M. e sacrario in domam Vespasiani et 
inde in Circum deduceret, vgl. Dio LXYI, 1. Das sacrarium ist der beson- 
dre Raum fur die Tensen auf dem Capitol, auf den einige Militardiplome 
deuten: tabula aenca, quae Jixa est in Capitolio ad latus sinistrum then- 
sarum extrinsecus. Die tensa Iovis zerbricht bei Dio L, 8, die der Minerva 
b. Dio XLVII, 40. Alle drei Capitolinische Gotter und ihre Tensen sind 
zu sehen auf den Denaren der Rubria, die des Jupiter mit dem Blitz, wor- 
iiber eine Victoria schwebt, die der Juno mit dem Pfau, die der Minerva 
mit der Eule. Merkwiirdig ist die Goldmiinze mit dem Kopfe Octavians bei 
Riccio 59, 27, wo eine Quadriga als Symbol des Jupiter in einer Tense 
zum Circus gefahren wird. 

2) Dionys III, 61, Liv. X, 7, Sueton Octav. 94, Muller Etrusk. 1, 
373 IF. Der Stuhl des Jupiter mit seinen Attributen, dem Blitz, dem Adler, 
dem Scepter u. s. w. bei Braun Vorsclmle der Kunstmythologie t. 6. 

3) S. die Stellen b. Becker Handb. 1, 491, Friedliinder b. Marquardt 
IV, 498 IF. 

4) S. oben S. 118. Es machte viel Sensation als C. Terentius Varro, 
derselbe welcher als Consul die Schlackt bei Cannii verlor, als Aedil einen 
gemietheten Knaben von grofser Schdnheit auf der tensa Iovis die Exuvien 
dieses Gottes tragen liefs, woriiber Juno, wie man glaubte, eifersiichtig ge- 
worden jene Niederlage herbeigefiihrt habe. Val. Max. 1, 1, 16, Lactant. 
II, 16, 16. 
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aber fuhr der Magistrat, dem die Ehre geworden war den Zug 
zu leiten und bei den Spielen den Vorsitz zu fuliren, aufs fest- 
licbste geschmiickt, denn seine Tracht war keine geringere als 
die der Triumphirenden '), wahrend ein Staatssklave einen nach 
etruskischer Weise aus Gold und Edelsleinen verfertigten Eiclien- 
kranz uber seinem Ilaupte liielt und die Begleitung seiner Kin¬ 
der, vieler Clienten und andres Geprange das Gluck, welches ihm 
geworden, noch mehr hervorhob (Juvenal X, 36 ff.). Vor diesen 
Heiligthiimern und hinterdenselben aber sab man viele andreGrup- 
pen und Haufen von Knaben, Jiinglingen und Mannern zu Pferde 
und zu Fufs, viele Spielleute mit Bias- und Saiteninstrumenten, 
viele Tanzer und Springer, die sich ini Waffentanze oder in deni 
Costume der etruskisclien Ludionen oder in andrer Tracht und 
Vermummung sehen liefsen, viele Priester und Bikler der Gotter, 
seit Caesar und August aucli der Kaiser, viele Opferthiere und 
prachtvolles Geratli, saninit andern Prachtslucken der Vorzeit 
oder eines auserwahlten Ruhms 1 2). Kurz es war ein buntes Ge- 
drange allerKlassen und allerArten des Volks, aller Stiinde, aller 
Collegien, aller Lebensalter. 

Da nacli den Kalendern am 14. September, dem Tage nach 
den Idus eine Prufung der zum Rennen eingemeldeten Pferde 
vorgenommen vvurde3), worauf am 15. die Spiele selbst began- 
nen, so wird man aucli die Procession auf diesen Tag setzen 
diirfen, welcher die Spiele sich unmittelbar anschlossen. Nach 
denselben Kalendern dauerten diese Spiele im Circus damals 
fiinf Tage lang. vom 15. bis 19. Sept., vvelche Ausdelinung sie 
erst allmalich bekommen liatten, da wie bei den latinischen Fe- 
rien und andern Festen auf besondre Veranlassung ein Tag nach 
dem andern hinzugefiigt vvurde4). Mit der Zeit traten die sce- 
nischen Spiele hinzu, seit 390 d. St. (364 v. Chr.) im etruski¬ 
sclien Geschmack, seit etwa 514 (240 v. Chr.) im griechischen, 
da in diesem Jalire, gleicli nach dem ersten punischen Kriege, 
Livius Andronicus zuerst Dramen auf die Biihne brachte, ein 
Jahr vor der Geburt des Ennius. Auch das gescliah zuerst bei 

1) Liv. V, 41 quae augustissima vesiis est tensas ducentibus trium- 
phantibuxve. 

2) Vgl. Dionys Vlf, 72, welcher nach Fabius Pictor berichtet, aber 
viel Freindartiges eininischt, und Tertull. de Spectac. 7, wo das Gewiihl 
der Procession recht lebendig beschrieben wird. 

3) Probatio equorum, vgl. Dio LV, 10. 
4) Liv. VI, 42; XXXIX, 7. Der fiinftc Tag wurde nach dem Tode 

Casars hinzugefiigt. 
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den Romischen Spielen, welche darauf mit den iibrigen Festen 
auch in dieser Hinsicht immer raehr beladen wurden. Und 
zwar waren zu diesen scenischen Spielen bestimmt die Tage vor 
den Idus, nach den Kalendern vom 4. Sept, bis zum 12., also 
neun Tage hintereinander: eine Erweiterung welche namentlicli 
seit der Zeit des zweiten punischen Kriegs erfolgt sein mag. 
Wenigstens wissen wir aus Liv. XXIV, 43, dafs schon im J. 540 
(214 v. Chr.), zwei Jahre nach der Schlacht bei Ganna, die Biih- 
nenspiele vier Tage lang dauerten. Gegeben wurden sie be- 
kanntlich von den curulischen Aedilen, denen auch bei der gro- 
fsen Procession und den circensischen Spielen die Einrichtung 
im Ganzen und die polizeiliche Oberaufsicht oblag, wahrend das 
Geleite der Tensen bei der Procession und der Vorsitz im Cir¬ 
cus, ursprunglich eine Sacbe des Konigs, spater den Consuln 
oder in ihrer Abwesenbeit dem stadtischen Prator zustand, nach 
dem Fall der Republik aber naturlich den Kaisern und den von 
ibnen ernannten Stellvertretern zufiel1). 

Neben den Romischen Spielen werden die Grofsen Spiele 
(ludi Magni oder Maximi) gewohnlich in solcher Weise ge- 
nannt2), dais beide lange fur.identisch gegolten haben. Eine 
genauere Beobacbtung aber hat gelehrt, dafs sie sich von jenen 
dadurch wesentlich unterscbieden, dafs sie nicht regelmafsig, 
sondern nur in Folge aufserordentlicher Veranlassungen und 
als votivi gefeiert wurden, indem ein solches Geliibde beim Be- 
ginn schwerer Kriege oder sonst in gefahrlicben Lagen des Staa- 
tes feierlich ausgesprochen und die Spiele selbst nach gliickli- 
cher Beendigung des Kriegs oder Abwendung der Gefahr zu 
Ehren des hochsten Gottes, der seine Romer wieder einmal zum 
Siege gefuhrt, gefeiert wurden. Das erste Beispiel fallt in die 
Zeit des Kriegs gegen die Tarquinier und die mit ihnen verbiin- 
deten Latiner, welcher durch den Sieg am SeeRegillus im J.258 
(496 v. Chr.) entschieden wurde: welche Spiele zugleich sehr oft 
als Beispiel der strengen Gewissenhaftigkeit angefuhrt werden, 
mit welcher solche Geliibde in den alten Zeiten beobachtet 

1) Becker Handb. If, 2, 324 If. Statt der curulischen Aedilen beka- 
men unter den Kaisern die Pratoren die Aufsicht iiber die Spiele, ib. 
II, 3, 264 1 ' 

2) Cic. d. Rep. II, 20, 35 eundem primurn ludos Mammas, qui Ro- 
viani dicti sunt, J'ecisse acceptmus. Liv. 1,35 sollemnes deinde annul man- 
sere ludi, Romani Magnique varie appellati. Paul. p. 122 Magnos ludos 
Romanos ludos appellabant, quos in honorem Iovis, quern principem deo- 
rum putabant, Jaciebant. Vgl. Ritschl Parerga p. XXIII sqq. und 290, 
Marquardt Handb.IV, 474. 
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wurden 1). Das erstemal, so erzalilt die Legende, liatte ein plotz- 
Jicher Ueberfall des Feindes die Feier unterbrochen. Das zweite 
mal, als es zur wirklichen Ausfiihrung kam und der Circus 
schon voll von Menschen war, wurde ein strafbarer Sklave vor 
Aller Augen mit der Gabel auf deni Riicken durch den Circus 
gefuhrt und gefuchtelt: was den frommen Sinn eines Plebejers 
vom Lande so emporte, dais er auch zu Hause keine Ruhe land. 
Jupiter erschien ihm im Traume, hochlicb verletzt durch soldi 
einen Vortanzer bei seinen Spielen; er solle gebn und bei den 
Consuln auf Wiederholung der Spiele dringen. Der Landmann 
zogerte, da starb sein Sohn und er selbst wurde gelahmt an al¬ 
ien Gliedern, bis er sich endlich in den Senat tragen liefs und, 
sobald er den Auftrag ausgerichtet, gesund wieder heimkehrte. 
Der Senat aber bescblofs alsbald die Instauration und zwar mit 
emer Ausstattung, die viermal so kostbar war als die erste. Die 
altere Republik mocbte solche Spiele um so lieber sehen und 
uni so mehr auf sie verwenden, weil bei ihnen allein beide 
Stande, die Patricier und Plebejer, vereinigt waren, welches auch 
wolil der Grund ist, weshalb man sie vorzugsweise die Grofsen 
nannte; docli wurden sie auch im weitern Verlaufe der Republik 
sehr oft gelobt und immer mit grofser Gewissenhaftigkeit und 
kostbarer Ausriistung gebalten, gewohnlicb zelin Tage lang2). 
Wie die Romischen mogen sie aus einem Opfer und Opfer- 
schmause, der Procession und den circensischen Spielen be- 
standen haben, dahingegen von scenischen Spielen bei ihnen nicht 
die Rede ist. Wohl aber wurden nicht selten anstatt der Spiele 
grofse Opfer deni Jupiter geweiht, meistens Stieropfer, seit deni 
Hannibalischen Kriege auch wohl nach griechischer Sitte ganze 
Hekatomben3), einmal sogar und zwar auf Veranlassung der si- 

1) Cic. de Div. 1, 26, Liv. II, 36, Dionys VII, 68, Macrob. S. 1, 11, 3, 
Augustin C. D. IV, 26 u. A. ’ 

2) Vgl. Sigonius zu Liv. XXXIX, 22, 1. Das Geliibde wurde von 
dem Consul oder dem Dictator praeeunte Pontifice Maximo gesprochen, 
Liv. IV, 37. Als Beispiel diene das vom J. 191 v. Chr. beim Ausbruch des 
Iiriegs gegen Antiocbus, s. Liv. XXXVI, 2. Die ludi votivi des Pompeius, 
welche er im Kriege gegen Serlorius gelobt, dauerten 15 Tage, Cic. in 
Verr. Act. 1, 10, vgl. Sueton Octav. 23 Vovit et Magnos ludos Iovi Opt. 
Max., si respublica in meliorem statum vei'tisset (nacli der Varusschlacht), 
quod factum Cimbrico Marsicoque bello erat. Ib. Ner. 11 ludis, quos pro 
aeternitate imperii susceptos appellari Maximos voluit. 

3) Scipio opfert nach seiner Riickkehr aus Spanien eine Hekatombe 
von Stieren auf dem Capitol, Liv. XXVIII, 38. Nach der Schlacht am 1. 
Irasimenus wurde sogar bubus trecentis geopfert und das Ver Sacrum ge- 



202 DRITTER ABSCHNITT. 

byllinischen Bucher ein Ver Sacrum, welches in alteren Zei- 
ten nur in dem Culte des Mars herkommlich gewesen zu sein 

scheint. 
Aufser den Romischen Spielen im September und diesen 

Grofsen gab es eigne Plebejische Spiele im November, welche 
ursprunglich speciell fur die Plebs bestimmt waren und von ih- 
ren Obrigkeiten, den plebejischen Tribunen und Aedilen besorgt 
wurden, man weifs nicht genau seit welcher Zeit und auf welche 
Veranlassung * 1); ohne Zweifel lag aber noch die alte Scheidung 
der Patricier und der Plebejer dabei zu Grunde. Spaler verlor 
sich diese Scheidung, aber die beiden Spiele bestanden dennoch 
neben einander fort, iibrigens bei gleichartiger Einrichtung, 
denn auch bei den plebejischen Spielen wurde an den Idus ein 
epulum lovis gehalten2), worauf gleichfalls circensische Spiele 
folgten, welche aber nicht im Circus Maximus, sondern in dem 
des Flaminius gehalten wurden, vor dessen Einrichtung ver- 
muthlich im freien Marsfelde. Endlich gingen auch hier dem 
epulum scenische Spiele voran, welche die plebejischen Aedilen 
zu veranstalten liatten3). Nach den Kalendern der Augustei- 
sehen Zeit dauerte das ganze Fest vom 4. bis zum 17. Novb., 
von welchen Tagen die ersten acht auf die scenischen kommen 
wurden, die Idus auf das Opfer und das Opfermahl, an welchem 
ursprunglich gewifs nur die plebejischen Magistrate theilnahmen, 
endlich die Zeit vom 14. bis zum 17. auf die scenischen Spiele 
und den vorbereitenden Act der probatio equorum. Yon einer 
Procession zur Eroffnung der Spiele ist nie die Rede. 

Endlich gab es auch Capitolinische Spiele des Jupiter, 
liber welche wir aber nur mangelhaft unterrichtet sind. Nach En¬ 
nius hatte Romulus bei der Einweihung des Tempels des Jup. Fe- 

lobt d. h. ein Opfer von allem quod ver attulerit ex suillo, ovillo, caprino, 
bovillo grege, welches spiiter wirklich gebracht wird, s. Liv. XXII, 9. 10; 
XXXIII, 44; XXXIV, 44. 

1) Ascon. in Verr. p. 143 Plebeii ludi quos exactis reg'ibus pro liber- 
late plebis fecerunt aut pro reconciliatione plebis post secessionem in 
Avenbinum. Am wahrscheinlichsten ist die Einsetzung dieser Spiele nach 
der Riickkehr vom h. Berge, wo auch zu den latinischen Ferien ein neuer 
Tag hinzugefiigt wurde. 

1) Vgl. die Kalender und Liv. XXV, 2, XXVII, 36, XXIX, 38, XXX, 
9, XXXI, 4, XXXII, 7, XXXIII, 42. Immer heilst es et epulum Iovis 
f uit ludorum causa, so sehr wurden die Spiele iiberall zur Hauptsache. 
Die Kalender bemerken zu den Idus Nov. Epul. indict, oder Epulum 

indicitur. 
3) S. die Didaskalie b. Ritschl Parerga p. 261. 
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retrius Spiele veranstaltet, welche noch ganz den Stempel landli- 
cher Einfalt trugen; es wurden nehmlich geolte Felle auf den 
Boden gebreitet, auf welchen sich dann seine Rorner im Faust- 
kampf und im Wettlauf sehen liefsen. So erzahlen auch Andre 
von einer ahnlichen Stiftung, welche Romulus Tarpejische oder 
Capitolinische Spiele genannt habe *). Wieder Andre vvissen von 
einem Triumphe des Romulus uber Veji, welcher an den Iden 
des October gefeiert worden ware und wo unter andern Gefang- 
nen auch der Konig von Veji, ein kindischer alter Mann, aufge- 
fiihrt worden sei-, daher man am Tage der Capitolinischen 
Spiele d. h. bei der Feier dieses Triumphs immer eineu alten 
Mann in koniglichem Aufputz und mit der Bulle, wie sie die 
Kinder zu tragen pflegten, fiber das Forum aufs Capitol fiihre 
und dazu von einem Herolde durch offentlicken Ausruf „zum 
Kauf der Sarder” einlade, weil von den Sardern mit den iibrigen 
Etruskern auch die von Veji abstammten 1 2). Endlich berichtet 
Liv. V, 50, dafs nach dem Abzuge der Gallier Capitolinische 
Spiele zur Erinnerung an die Rettung des Capitols unter dem 
Schutze des Jupiter gestiftet und zu diesem Behuf von Camillus 
ein eignes Collegium gebildet worden sei, aus denen welche auf 
dem Capitol und der Burg d. h. auf den beiden Hiigeln des Ca¬ 
pitolinischen Berges wohnten. Aus dem Allen darf man wohl 
folgern, dafs auch an den Iden des October ein altes Triumph- 
und Siegesfest zu Ehren des Capitolinischen Jupiters gefeiert 
wurde, ein so altes, dafs man es fiir eine Stiftung des Romulus 
hielt; und wirklich mag es alter sein als die Plebejischen Spiele, 
da diese son-st kaum in den November verlegt worden waren. 
Doch scheint dieses Fest nur eine beschrankte ortliche Bedeu- 
tung gehabt d. h. speciell die Einwohner der beiden Capitolini¬ 
schen Hu gel betroffen zu haben3), welche spater nicht mehr ge- 
duldet wurden. 

1) Serv. V. Ge. II, 384, Tertull. de Spectac. 5. Iup. Tarpeius bei 
Ovid F. VI, 34 und Ulpian tit. XXII § 6. 

2) Plut. Rom. 25, wo die Worte &uovteg imvixia nicbt auf den 
Triumph iiberhaupt, sondern auf den des Romulus vom 15. Oct. zu beziehen 
sind, vgl. Qu. Ro. 53 und Fest. p. 322 Sardi venales. Andre leiteten 
dieses Sprichwort richtiger von einem entscheidenden Siege iiber die Sar¬ 
der ab. Vgl. den Gebrauch bona Porsennae regis vendendi b. Liv. II, 14. 

3) Eben dieses scheint der Sinn der Worte bei Festus 1. c. zu sein: 
quod ludis [Capitolinis qui]fiunt a vicinis [praetextatis au\ctio Veim- 
tium [fieri solet], wo gewohnlich mit Scaliger a vicanis gelesen wird. 
Nach der Hinrichtung des Manlius Capi'tolinus wurde verboten ne quis pa- 
tricius in Arce aut Capitolio habitaret, Liv. VI, 20. 
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Wie nun Siegesfeier und Triumph bei alien diesen Festen 
des Jupiter 0. M. der leitende Gedanke war, so war auch der 
Triumph im engeren Sinne, nehmlich der der heimkehrenden 
Feldherrn, kein bios militarisches, sondern zugleich wesentlich 
ein religioses Schauspiel, eine Yerherrlichung desselben hochsten 
Gottes auf der Capitolinischen Burg, dessen Stellvertreter die 
Inhaber der hochsten Staatsgewalt waren. Daher das Opfer an 
den Jupiter beim Amtsantritte der Consuln (S. 161), daher feier- 
liche Geliibde bei jedem Auszuge derselben zum Kriege, wo sie 
vorher jene Gelubde auf dem Capitole concipirten und darauf 
von ihren Freunden mit grofser Feierlichkeit und alien guten 
Wiinschen aus der Stadt hinausgeleitet wurden1). Diesem Yor- 
gange entspricht der Triumph, von Seiten des Feldherrn als 
Erftillung jener Gelubde, von Seiten des Staates als hochste An- 
erkennung die dem Burger zu Theil werden konnte. Gewohn- 
lich betrat der Feldherr, nachdem er das siegreiche Heer und 
den Triumphzug vor der Stadt geordnet hatte, das Gebiet dersel¬ 
ben bei der porta triumphalis an der Grenze des Marsfeldes, bis 
wohin ihm die Behorden, der Senat und ein grofser Theil der 
Burger entgegenkamen. Darauf bewegte sich der Zug durch den 
Circus Flaminius in die Stadt und liber das Forum Boarium, 
wo der Hercules der Ara Maxima in seiner Weise theilnahm, in 
den Circus Maximus; endlich von dort um die Palatinische Alt- 
stadt herum und auf der Yia Sacra uber das Forum und hinauf 
zum Capitol, dem Zielpunkte der ganzen Feier. Voran gingen 
der Senat und die Behorden, dann folgte Musik, darauf die lange 
Reihe der erbeuteten oder eroberten Gegenstiinde, deren glan- 
zende Darlegung immer mehr zur Hauptsache wurde, darauf 
die weifsenOpferstiere 2), dann die vornehmeren Gefangnen, end¬ 
lich der Triumphator selbst, wieder ein lebendes Bild des Capi- 

1) Liv. XLII, 49 Per hos forte dies P. Licinius consul votis in Ca- 
pitolio nuncupatis paludatus ab Urbe profectus est. Semper quidem ea 
res cum magna dignitate ac maiestate geritur etc. XLV, 39 Diis quoque, 
non solum hominibus debetur (triumphus).— Consul projiciscens praetorve 
paludatis lictoribus in provinciam et ad bellum vota iti Capitolio nuncupat. 
Victor perpetrato eodem in Capitolio triumphans ad eosdem deos, quibus 
vota nuncupavit, merita dona populi Romani traducit. Vgl. Becker Handb. 
II, 2, 64 und von den Bedingungen des Triumphs ib. 79, von der Feier 
selbst Marquardt III, 2, 446 ff. 

2) Virg. Ge. 11, 148, Plutarch Aemil. Paul. 33, Comment. Cruq. Horat. 
Ep. 9, 22. Nach Serv. V. A. IX, 627 wurden von den Triumphirenden 
auch Suovetaurilien dargebracht, aber nicht dem Jupiter, sondern den au- 
dern Gottern des Kriegs. 
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tolinischen Jupiter, von dem er Macht und Sieg empfangen 
atte und in dessen Schoofs er jetzt den errungenen Lorbeer 

I mederzulegen lm Begriff stand, wahrend er die ubrigen Insi- 
gmen dieses hochsten Ehrentages mit in sein Ilaus nehnien und 
semen Nachkommen zum ewigen Angedenken hinterlassen durfte 
Wie der hohe und vergoldete, seit CamilJ gevvohnlich von vier wei- 
Isen Kossen gezogene Triumphwagen ein Bild der quadriga lovis 
war i) so die mit Palmenzweigen und Victorien gestickte Tu¬ 
nica, die mit Gold auf purpurnem Grunde gestickte Toga des 
Iriumpliators, das elfenbeinerne Adlerscepter in seiner Hand, 
der uber semem Haupte schwebend gebaltene Triumphalkranz 
von Gotd und Edeistem, sein eignes nach dem Vorbilde Jupiters 
mit Menmch hochroth gefarbtes Antlitz recht eigentlich der or- 

i natus lovis Optimi Maximi *): daher einer solchen Erhebune der 
sterbhchen Menschen als heimliches Amulet gegen den Neid und 

i ^ sen Blick ein Fascinus unter dem Wagen dienen mufste und 
desbalb auch den folgenden Soldaten jeder beliebige Spott er- 
laubt gewesen sein soli* * 3 4): so selir furchtete der Glaube der Al- 
ten bei jedem aufserordentlichen Gedeiben die damonische Ge- 
walt des Neides. Umgeben von den Genossen seines Ruhms 
veiliefs er endlich oben auf dem Capitole angekommen den Wa- 
gen, stieg die Stufen zum Tempel hinan *), nahete sich anbetend 
dem Bilde Jupiters und legte den Lorbeer, gewohnlich den der 
vor lhm getragenen Fasces, der Sinnbilder seiner Gewalt, oder 

. ^ ,Llv; 23 lovis Solisque equis aequiparatuin dictatorem inreli- 
hlonem trahebant. Muhin war auch die tensa lovis gewifs so bespannt. 

WMirLhI Xt’ ’ ^ V‘ ECL X’ 27’ SUet0Q 0CtaV‘ 94‘ ES SChei«t sogar dafs die tunica palmata und die toga picta den Triumphirenden e Ca- 
pitolio verabfolgt warden, s. Lamprid. Alex. Sev. 39, Iul. Capitol. Gordian 

Er° o - V0“, Kranze s- PIin- H N- XXXIII, 1, 4 und 
VI 22 X 271*1"5 V°n dCr Farbung des Gesichts S. 194 und Serv. V.Ecl. 

3) So 1st Phn. H. N. XXVIII, 4, 7 zu verstehn: fascinus imperato- 
nim, quoque, non solum mfantium custos, qui deus — currus triumphan- 
tium sub his pendens defendit medians invidiae, iubetque eosdem resi- 
piscere (so schreibt Silhg mit Recht f. respicere) similis medicina linguae 
(nehmhch die Spottlieder der Soldaten), ut sit exorata a tergo Fortuna 
glonae carmfex. Vgl. Dio Cass. LIX, 17, wo Caligula vor seinem Trium- 
phe bei Puteoh dem Neptun opfert xal cillotg rial S-eoig w&ovcn re, an 
%cu fiuG'/.avia tig (ivtm cog tUpcuSxe ysvqTca. 

4) Dei grofse Ciisar macbte diesen letzten Gang auf seinen Knieen, 
was Claudius nachahmte, s. Dio Cass. XLIII, 21, LX, 23. So kletterte auch 

kUf t ^ dlC ^tU^en VOn Eeter knieend empor, indem er jede Stufe 
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auch eine Palme in den Schoofs des Gottes !). Dann folgte das 
Opfer und ein festliches Opfermahl im Tempel, an welchem der 
ganze Senat und alle Behorden theilnahmen und der Triumphi- 
rende naturlicli die Hauptperson war, bis er zuletzt von diesem 
Malde feierlich heimgeleitet wurde1 2) und somit wieder in die 
gewohnliche Lebensordnung zuruckkehrte. Die freudige Aufre- 
gung, das Gedrange der ganzen Stadt bei solchen Gelegenheiten, 
zumal wenn der Triumphirende beliebt war, kann man sicb 
nicht lebliaft genug vorstellen3). Auch wurde in spaterer Zeit 
das Volk gewohnlich von dem Triumphator im Saale des Her¬ 
cules der Ara Maxima oder sonst in der Stadt gespeist und mit 
scenischen Spielen und andern Ergotzlichkeiten unterhalten 4). 

Haben wir so die verschiedenen Feste und festliclien Ver- 
anlassungen ubersehen, bei denen der Capitolinische Jupiter als 
der hochste Gott aller romischen Staatsgevvalt und aller ibrer 
Erfolge verehrt wurde, so mag schliefslich, um das Bild ortlich 
und historisch abzurunden, auch von der Ausstattung und Um- 
gebung seines Tempels und der spateren Geschichte des Capitols 
die Bede sein, da auch in diesen der Grundgedanke dieser An- 
lage, das terrestre domicilium Iovis darzustellen (Cic. Verr. IV, 
58, 129), deutlich hervortritt. 

Zahllos waren zunachst die kostbaren Geschenke und Stif- 
tungen sowohl des frommen Glaubens der Einheimischen und 
des Staates als der verzagten Ehrfurcht auswartiger Volker und 
Konige, welche ihre huldigende Anerkennung der Obmacht 
Roms durch Geschenke an seine hochste Gotter- Trias auszu- 
drucken pflegten. Gewohnlich bestanden solche Tribute in gold- 
nen und silbernen Schaalen und anderm Cultusgerath, goldnen 
Kranzen und andern Kostbarkeiten, wie sie die mehrfach erhal- 

1) Von dem Lorbeer der Fasces s. Dio Cass. LIV, 25 und Lipsius 
Exc. D. Tacit. Ann. II, 26. Auf zvvei alten Gemiilden, welche die Kaiser 
Hadrian und Antoninus Pius auf Triumphwagen darstellen, Mon. dell’ Inst. 
Ill t.X.XI, haben die Kaiser den zu weihenden Lorbeer in der Hand. Auch 
das pa Imam dedit der Triumphalfasten ist auf diesen Act zu beziehn, 
vgl. Macrob. II, 7, 8. 

2) Vgl. Liv. XLV, 39, Varro b. Non. Marc. p. 94 caenatus und Cato 
Orig. b. Gell. N. X, 24, wo mit Beziehung auf dieses Festmahl der Be- j 
fehlshaber der punischen Reiterei zura Hannibal sagt: Mitte mecum Ro- 
matn equitatum; die quinti in Capitolium iibi cena cocta erit. 

3) Vgl. Liv. Ill, 29; IV, 20 u. a. 
4) Vgl. Plut. Lucull. 37, Dio LV, 2, wo Tiber das Volk auf dem Ca¬ 

pitol und durch die ganze Stadt speist, Livia und Julia aber im Palatium 
die Damen. Aehnlich ib. 8. 
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tenen Verzeichnisse andrer Tempelscliatze aufzahlen, nicht sel- 
ten aber aucli in solchen Gegenstanden, welche zu den Attribu- 
ten und Symbolen der Gotter gehorten, z. B. in Blitzen von Gold 
oder Sillier, Quadrigen u. dgl. Die grofse Masse solcber Weih- 
geschenke wurde von Zeit zu Zeit eingesdnnolzen, die ubrigen 
in den sogenannten Favissen niedergelegt, kellerarligen Anlagen 
unter dem Tempelhofe, in welchen auch das abgangig gewordene 
Tempelgerath und veraltete Cultusbilder verwahrt wurden. Ue- 
berdies gab es nodi einen besondern Sdiatz des Capitolinischen 
Jupiter, welcher unter seinem Sitze in dem Throne niedergelegt 
wai. Camill batte ihn angelegt, als die Gallier endlich abziebn 
mufsten, und treulich verwahrte und mehrte ihn die Republik, 
bis mit der Zeit des Marius und Sulla zugleidi der Brand des 
Capitols und die Pbinderung bedurftiger Feldherrn auch diese 
Schatze storten. Was Sulla wiederhergestellt batte, ging von 
neuem durch Crassus und Caesar verloren, bis Augustus wieder 
auf einmal 16000 Pf. Goldes und eine entsprechende Menge von 
Edelsteinen und PerJen in der Celia des Jupiter niederlegte !). 

Nicht weniger zahlreich und fur die Geschichte des romi- 
schen Staates und des romischen Ruhms im hochsten Grade 
lehrreich waren die vielen von Privaten oder von Staatswegen 
dahin gestifteten Andenken, Inschriften, Ehrenschilde, Tropaen, 
Yictorien u. dgl. m., so zahlreich dais der Tempel und seine 
Saulen von Zeit zu Zeit von dem Ueberflufs gesaubert werden 
mufsten (Liv. XL, 51). Schon die vielen historisch merkwiirdi- 
gen Inschriften, welche es dort zu lesen gab, waren fiir den Pa- 
trioten ein wahrer Schalz, wie z. B. die Feldherrn, ehe sie trium- 
Phirten, ein Verzeicbnifs ihrer Thaten in Saturnischen Yersen 
auf dem Capitole anzuschlagen pflegten, wovon einige Beispiele 
durch die Schriftsteller erhalten sind, darunter die alte und ehr- 
wiirdige Inschrift, in welcher T. Quinctius Cincinnatus mit ein- 
fachen Worten von seinen durch die Gnade Jupiters und aller 
Gotter im J. 374 (380 v. Chr.) erfochtenen Siegen liber Pra- 
neste berichtete* 2). Die stille Wiirde dieser alteren Zeit mochte 

Liv. V, 50, Plin. H. N. XXXIII, 1, 5, Sueton Caes. 54, Octav. 30, 
Dio XLI, 39. 

2) Atil. Fortunat. p. 2680 P. apud nostros in tabulis antiquis, quas 
tnumphaturi duces in Capitolio jigebant victoriaeque suae tiiulum Satur- 
nns> versibus prosequebantur, tali a repperi exempla etc. Vgl. Marini Atti 
p. 37, Ritschl inscriptio quae Pertur columnae rostratae Duellianae, Bonn 
1852. Die erhaltenen Beispiele sind: 1) das vom Cincinnatus 1). Liv. VJ, 
29 vgl. Fest. p. 363. 2) die an den Seesieg des L. Aemilius Regillus liber 
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merklich abstechen gegen die goldne und silberne Pracht der 
spateren, wo Rom von seinen Feinden lernte, auch seiner eig- 
nen Siege und Gotter mit grofsem Aufwand und mit einer an- 
spruchsvollen Kunst der Darstellung zu gedenken. So lernte 
man von den Puniern die goldnen und silbernen Ehrenschilde 
mit eingegrabenen Bildern kennen, wo es sich denn gelegentlich 
zutrug, dafs derartige auf dem Capitol befindliche Schilde von 
Silber von den Censoren lange fur eherne gehalten wurden 
(Plin. H. N. XXXV, 3, 4). Auch wurde es urn dieselbe Zeit be- 
liebt, in ausgefuhrten Bildern der Schlachten zum Volke zu spre- 
chen 1), wie man auch im Mittelalter in Florenz und Rom durch 
historische und allegorische Bilder sich an das Volk wendete. 
Spater mehrten sich die nach griechischer Weise aufgestellten 
Victorien, namenthch seitdem der goldnen Victoria, welche Hie- 
ron dem Senate in schwerer Bedrangnifs libersendet hatte, so 
grofse Ehre erwiesen worden war2). Auch die grofseren Tro- 
piien, wie man deren noch jetzt auf dem Capitole sieht, wur¬ 
den immer haufiger, und die Kette der Triumphbogen, welche 
auf dem Forum, vor den Thoren und in den belebtesten Stra- 
fsen die gewohnliche Richtung der Triumphzuge bezeichneten, 
begann unter August und Tiber den Fufs des Capitols zu errei- 
chen, unter Nero dasselbe zu ersteigen 3). 

Dazu kamen die vielen Tempel und Bilder andrer Gotter, 
welche sich allmalich urn den grofsen Capitolinischen Haupt- 
tempel wie urn ihren Mittelpunkt ansammelten, die Menge von 
Bildern und Statuen beriihmter Manner, die vielen alten Gesetze 
und offentlichen Anschlage, da auch aufserhalb des Tabulariums 
viele Gesetze auf besondern Saulen von Erz oder an die Mauern 
und Flachen der Tempel und der Monumente angeheftet wur¬ 
den4), endlich eine grofse Menge von kostbaren Bildern und 

die Flotte des Antiochus erinnernde Inschrift b. Liv. XL, 52. 3) die des 
Ti. Sempronius Gracchus, welche von einer bildlichen Darstellung der Insel 
Sardinien und seiner auf ihr gefochtenen Schlachten begleitet war, Liv. 
XLI, 28. 

1) Plin. XXXV, 4, 7 vgl. Papencordt Cola di Rienzo S. 73. 
2) Liv. XXII, 37. Vgl. die von dem numidischen Kiinige Bocchus dem 

Sulla zu Ehren aufs Capitol geweihten NZxca TQOTTcuoyoqoi b. Plutarch 
Mar. 32, Sulla 6. Victoria quadrigam in sublime rapiens, ein Gemiilde 
des Aicomachus auf dem Capitol, Plin. XXXV, 10, 36. 

3) Propert. Ill, 11, 45 von den Tropaen des Marius. Tropaea Ger- 
manici in tribunali quae sunt ad aedem Fidei Populi Romani auf einem 
Militardiplome. Vgl. Tacit. Ann. XV, 18 und Henzen in den Jbb. d. V. v. 
Alterlhumsfr. im Rheiul. XIII S. 26 und 59. 

4) Vgl. Cicero Cat. Ill, 8, Dio XXXVII, 9, XLI, 14, Sueton Vespas. 8. 
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Gemalden griechisclier Kunst, welche die Sieger nach Horn bracli- 
ten. Unter den Gotterbildern mag vorziiglich der historisch 
wichtigen des Jupiter gedacht werden: namentlich des von Sp. 
Carvilius Maximus, dein Sieger fiber die Samniter vom J. 461 

(293 v. Chr.), aus den Riistungen der heiligen Schaar geweihten 
Colosses, der von solcher llobe war, dafs man ihn vom Gipfel 
des Albaner Berges deutlicb unterschied 1), und des auf einer 
Saule aufgestellten Bildes, dessen unter den Prodigien des J. 65 

v. Cbr. gedacht wird, wo ein Gewitter so aufserordentliche Ver- 
wustungen auf dem Capitole anrichtete, dais man das Schlimm- 
ste befurchten mufste2). Andre Bilder kamen aus Griechenland, 
z. B. eine Statue des Zeus IJrios d. h. des Senders guter Winde 
aus Macedonien, welchen Flaminius auf das romische Capitol 
versetzte, wo man den griechischen Namen durch Iup. Impera- 
tor iibersetzte, ein dreifsig Ellen holier Apoll aus Apollonia am 
schwarzen 3Ieere, den Lucullus mitgebracht batte, verschiedene 
Bilder des Mars, des Hercules u. s.w.3). Weit zahlreicher miis- 
sen aber die Statuen der verdienten Burger gewesen sein, da es 
wahrend der Republik fur eine der hochsten Auszeichnungen 
gait, in der Niilie des Jupiter 0. M. ein Bild von sich aufstellen 
zu diirfen. Sail man doch selbst die Bilder der sieben Konige 
auf dem Capitole und neben ihnen das des Brutus, neben wel- 
chem man spater das des Casar stellte, was den damaligen Bru¬ 
tus, den Morder Casars, ganz besonders zur Tlieilnahme an der 
Verschworung gereizt haben soil4). Daran schlossen sich so 
viele andre Statuen beruhmter Manner mit entsprechenden In- 
schriften, z. B. die des L. Caecilius Metellus, des Siegers von 
Panormus, der als Pontifex das Bild der Vesta rettete, des M. 
Aemilius Lepidus, wie er sich schon als Knabe in der Schlacht 
ausgezeichnet hatte, des Scipio Africanus und seines Bruders 
Lucius, welcher sich in griechisclier Tracht hatte abbilden las- 

1) Plin. H. N. XXXIV, 7, 18. Zu den Fiifsen des Colosses stand ein 
kleines Bild des Carvilius, welches aus deu Abfallen der Feile gegossen 
war. Kleinere Votivtempel des Jupiter, wahrscheinlich Betkapelten mit 
einem Altare und Bilde, werden erwiihnt bei Liv. XXXV, 41. Eine co- 
lumna — secundum Iovem Africum auf Militardiplomen. 

2) Cic. Catil. HI, 8, de Divin. 1, 12, Dio XXXVII, 9, vgl. Becker 
Handb. 1, 394. 

3) Cic. Verr. IV, 57,12Sff., ad Att.VI, 1,17, Plin.IV, 13,27, XXXIV, 
7, 18, Dio XLI, 14, XLII, 26. 

4) In der Niilie derselben alien Konigsbilder fiel Ti. Gracchus, s. 
Plin. XXXIII, 1, 4. 6. XXXIV, 6, 11, Appian b. civ. 1, 16, Dio XLIII, 45, 
Ascon. Cic. Scaur, p. 30 Or. 

Preller, Riim. Mylhol. 14 
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sen, des Q. Marcius Rex und vieler Andrer1), dafs August, weil 
der Platz zu eng wurde, eine grofse Anzahl dieser Statuen vom 
Capitol nach dem Marslelde versetzte. Der hochsten Ehre unter 
Allen war aber doch Scipio Africanus d. A. gewiirdigt worden, 
da nicht allein der Tempelhof seine Statue zeigte, sondern ein 
Bild von ihm selbst in dem eignen Tempel des Jupiter liatte auf- 
gestellt werden diirlen, eine Wachsmaske welche, so oft das Ge- 
schleclit der Cornelier ein feierliches Leichenbegangnifs zu be- 
gelien liatte, von dort zu dem Zuge der Abnenbilder abgeholt 
wurde2). Auch mochten wenige Ronier die Herrlichkeit des 
Capitolinischen Jupiter und seinen unsichtbaren Schutz der ro- 
mischen Grofse mit so innigem GemiUhe erfafst haben als die¬ 
ser Scipio, welcher mit seiner an griecliisclien Enthusiasmus 
erinnernden Begeisterung in dem niichternen Rom olinehin eine 
auffallende Erscheinung ist und wegen seiner religiosen Hinge- 
bung an den hochsten Gott und seiner aufserordentlichen Erfolge 
beim Yolke sogar den Glauben an eine ubernaturliche Abkunft 
erweckt liatte. Schon als junger Mann war er jeden Morgen, so- 
bald der Tag graute, von seiner gleicli unter dem Capitol geleg- 
nen Wohnung hinauf in die Burg und in den Tempel gegangen, 
wo die Hunde ihn niclit melir anbellten und die Wachter still- 
schweigend aufsclilossen. In stiller Sammlung* weilte er dann 
eine Zeitlang vor dem Bilde Jupiters, um sein tagliches Geschaft 
und das Wohl des Staates mit sich und mit ihm zu berathen, 
bis diese Morgenandaclit ihm zur unentbehrlichen Gewohnheit 
geworden war, so dafs seine spatern Erfolge und Triumphe, der 
vom J. 201 v. Chr. und der iiber seine Anklager im J. 187, nur 
als die letzte Erfullung von dem erscheinen, was sich in seiner 
Seele friiher still gebildet liatte3). Auch war ja grade dieses die 
Zeit, wo Jupiter die alte Verheifsung, dafs seine Burg in Rom , 
das Haupt iiber alle Welt und ihre Grenze niemals verriickt wer¬ 
den solle, durch unerliorte Siege und Eroberungen der Ro- | 
mer jahrlich mehr zu einer aller Welt einleuchtenden Wahrheit : 
machte. 

Der alte Tempel liatte iiber 400 Jahre gestanden und schien j 
wie den Anfang, so auch das Ende der Republik erleben zu wol- 
len, als er am 5. Juli des J. 83 v. Chr. durch eine bei Nacht aus- 

1) Cic. ad Att. VI, 1, 17, Dionys. II, 66, Valer. Max. Ill, 1, 1; 6, 2, 
Sueton Cal. 34. 

2) Liv. XXXVIII, 56, Val. Max. VIII, 15, 1, Appian Hisp. 23. 
3) Liv. XXVI, 19, Gell. VI, 1, Dio Cass. fr. 57, 40 p. 65 Bekk. 
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gebrochene Feuersbrunst zerstort wurde, mitten im Ivriege zwi- 
| schen Marius und Sulla, welcher letztere gleich zur Wiederher- 

stellung schritt; docli war diesesmal nicht er der Gluckliche, 
3| sondein Q. Lulatius Catulus, der Consul des Jalires der Einwei- 

hung, 78 v. Chr., dessen Name seitdem unter dcm Giebel neben 
i dem des Jupiter 0. M. prangte. Der alte Bauplan wurde beibe- 

halten, aber prachtiger ausgefuhrt; aucli war jetzt das Bild des 
Jupiter ein ganz und gar griechisches, eine Copie des Jupiters 
in Olympia, in welchem sclion L. Aemilius Paulus, der Sieger 

■j des Perseus, das wahre Urbild des Capitolinischen Jupiters er- 
I kannt hatte '), und von einem griechischen Kiinstler Apollonios 
I aus Gold und Elfenbein und mit priicbtiger Gewandung ausge- 
: fiihrt. Hernach war Augustus, der grofse Restaurator des ro¬ 

ll mischen Gottesdienstes, auch fur die Verschonerung und Wie- 
j| derherstellung des Capitols auf mehr als eine Weise bedacht, 

I namentlich auch dadurch, dafs er einen ganz neuen Tempel des 
i Iupiter Tonans bauete, wozu ihn ein Abenteuer seines spa- 
nischen Feldzugs vom J. 26 v. Chr. bestimmte. Als er nehmlich 

! einst bei Nacht unterwegs war, fuhr ein Blitz mit furchtbarem 
Donnerschlage so dicbt bei der Santlte nieder, dafs er selbst ge- 
blendet, der vorl^uchtende Sklave erschlagen wurde; daher Ju¬ 
piter nun auch in dieser dem griechischen Zevg Bqovtcov-) 

entsprechenden Form einen Cultus auf dem Capitole bekam. 
Der Tempel ward an den Kalenden des September im J. 22 ein- 

j | geweiht und wurde seitdem von so vielen Andachtigen besucht, 
: dafs der alte Jupiter sich dariiber bei dem Stifter im Traume 
Ibeklagte; worauf dieser den Giebel des neuen Tempels mit klei- 
nen Glockcben versehen liefs, als ob dieser neue Iupiter Tonans 

| -- 

; 1) Liv. XLIV, 28 Iovem velut praese?item intuens tnoius animo est. 
Itaque hand secus quam si in Capitolio immolaturus esset, sacrificium 
amplius solito apparari iussit. Vgl. Chalcid. in Plat. Tim.p.440 ed. Meurs. 
und Brunn Gesch. d. griech. Kiinstler 1, 543. Daher schrieb Varro de vita 
populi Ito. liber I b. Non. Marc. p. 162 Quid inter hos loves intersit et eos 
qui ex rnarmore ebore auro nune fiunt etc. 

2) So iibersetzt Dio LIV, 4 den Iup. Tonans. Z. Bqovtiov ist eine 
sehr gelaufige Form des Zeuscultus der spateren Zeit, namentlich in Klein- 
asien. Der auf romischen Miinzen zuweilen genannte Iup. Cantaber 
scheint identisch mit dem Iup. Tonans zu sein. Ueber die Glb'ckchen am 
Giebel s. Sueton 91, welcher hinzusetzt dafs solche Glockcben meist an 
den Thiiren zu hiingen pflegten. Anders Dionys LIV, 4, wo August dem 
Jupiter Tonans selbst ein Glockcben anhangt, ol yuQ rug GvvoixCag vvx- 
tioq (fivldaaovThg xiodiovoipoQovGiv, oniog aiyuaCvav Giptaiv onorav 
(iovbjitdoGi dvviovTiu. 

14* 
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nur die Bedeutung eines Pfortners an der SchweUe des alten Ju¬ 
piter 0. M. habe. Schon deshalb kann dieser Tempel nicht 
unten am Aufgange zum Capitol gelegen haben, wo die gewohn- 
licbe Tradition der romischen Topographie ibn sucht. 

Der neue Tempel verbrannte wieder bei dem von Tacitus 
so anschaulich beschriebenen Sturme der Yitellianer, wo sich 
die Yespasianer auf dem Capitole festgesetzt und hinter dessen 
Thoren mit den Statuen der Yorzeit eine machtige Barrikade er- 
ricbtet hatten. Vespasian batte den Tempel kaum wiederher- 
gestellt und dabei aul die Mahnung der Haruspices wieder den 
alten Bauplan befolgt, als er durcb die grofse Feuersbrunst unter 
Titus im J. 80 von neuem zerstort wurde. Domitian vollendete 
den Tempel im- J. 82, wie die unter ihm gepragten Miinzen 
lehren1). Derselbe Kaiser batte nocli eine besondre Veran- 
lassung dem Capitoliniscben Jupiter zu huldigen, da er bei je- 
nem Sturme der Vitellianer auf dem Capitole gewesen und kaum 
gerettet worden war; daher er noch unter der Begierung seines 
Yaters auf dem Platze der Kusterwohnung, wo er sicli versteckt 
batte, eine Capelle des Iup. Conservator mit einem Altare 
stiftete, dessen Reliefs die Geschichte seiner Rettung bildlicb 
darstellten, spater aber als Kaiser dem Iup. Custos einen 
grofsen und machtigen Tempel erbaute und sich selbst in dem- 
selben als Scbittzling des Gottes darstellte2). Ueberdies stiftete 
Domitian neue Capitolinische Spiele, deren bei den Schrift- 
stellern und Dicbtern der Zeit nicht selten gedacht wird3). Sie 

1) Eckhel D. N. VI p. 377 und Pinder in den Abb. d. Bert. Akad. 1855 
S. 625 t. VI, 7. Zwischen den Saulen tkront in der Mitte Jupiter, wiih- 
rend Juno und Minerva zur L. und zur R. steben. Oben auf dem Gipfel 
sieht man die Quadriga. Ueber verschiedne Reliefs, welche Ansicbten 
von dem Giebelfelde dieses Tempels geben, s. Brunn sul frontone del tern- 1 
pio di Giove Capitolino, Annal. dell’ Inst. 1851 p. 289 sq. Vgl. Cavedoni 
Bullet. Arch. 1852 p. 157, 0. Jahn Arch'aol. Beitr. S. 81. 

2) Tacit. Hist. Ill, 74, wo mir aramque posuit casus suos in 
marmore expressam die richtige Lesart zu sein scheint. Weiterbin 
deuten die Worte seque in sinu Dei sacravit auf ein Tempelbild. Der 
Iup. Conservator ist auf den M. Domitians dargestellt stans d. fulmen s. 
hastam, der lup. Custos sedens d. fulmen vel Victoriolam. Beide entspre- 
cben dem Z. Zwttiq der Griechen, s. Or. n. 1225—1228, Henze.n n. 5619a., 
besonders Or. 1228 aus Tuder, wo im Namen dieser Colonie und ihrer ! 
Obrigkeiten Iovi Opt. Max. Custodi Conservatori gedankt wird, ; 
weil er einen bosen Zauber, den ein servus publicus gegen die hohe Obrig- j 
keit gerichtet batte, vereitelt hatte. Von dem T. des Iup. Custos auf dem 
Capitol glaubt man gleich hinter dem Palaste der Conservatoren Triiminer 
gefunden zu haben. 

3) Das gewobnliche Thema waren die laudes Capitolini Iovis und na- 
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bestanden nach gnechischer Weise aus musischen, ritterlichen 
und gymnastischen Wettkampfen, und zvvar durfte bei den 
musischen sowolil in Poesie als in Prosa und sowolil in griechi- 
scber als in lateiniscber Sprache concurrirt werden. 

So liatte sich der alte Cultus zwar noch einmal verjiingt 
und immer blieb daher Jupiter der hochste Reprasentant der 
Majestat des romischen Namens und Staates. Aber wie der 
Kaiser jetzt in diesem Staate zur Ilauptsache geworden war, so 
war er es nun aucli auf dem Capitol: woruber das Geistliche 
und das Weltliche, Adulation und Andacht, wie in dieser ^anzen 
letzten Periode der romischen Staatsreligion, oft auf eine recht 
widerwartige Weise vermengt wurde. Fiir den Kaiser wurde zu 
Anfang jedes neuen Jabres (S. 162) und an seinem Geburtstage 
und dem Tage semes Regierungsantritts, aber aucli bei vielen 
aufserordenthchen Veranlassungen auf dem Capitole gebetet und 
geopfert1), seltner freiwillig und von Herzen als unter dem 
strengen Gebote der Tyrannei und mit verstohlenen Fliichen 
welche eben deshalb nach dem Tode des verhafsten Gewalthabers 
urn so leidenschaftlicher bervorbrachen. Mit den Statuen der 
Kaiser fullte sich jetzt der Vorhof des Tempels, meist mit silber- 
nen und goldnen, wie namenllich Domitian nur solche duldete 
dagegen Trajan nur eherne 2). Die Kaiser verliefsen wie weiland 

iudich die des Domitian, s. Quintil. PI, 7, 4, Sueton Domit. 4 und die In- 
schrilt b. Or. n. 2603 und Mommsen I. N. n. 5252. Auch Herodian 1 9 

diesen SPielen- Ritschl Rl'- Mus. N. F. 1, 309 und Studer 
lb. II, 210. 

• V Bei Sueton Octav. 59 verfiigen einige alte Herrn sogar testamen- 
tansch, dais ibre Krben nach ihrem Tode auf dem Capitol opfern sollten 
quod superstitem Augustum reliquissent. Vgl. Sueton Calig. 5 von der all- 
gemeinen Verzvveiflung bei den bosen Nachrichten iiber die Kranldieit des 
Germanicus: Lapidata sunt templa, subversae deum arae, lares a quibus- 
dam jamihares in publicum abiecti, partus coniugum expositi. Als es 
dann heilst, es gehe besser, lauft Alles aufs Capitol, passim cum luminibus 
et victimis in Capitolium concur sum est ac paene reversae templi fores 

ne quid gestientes vota reddere morarentur. Vgl. Sueton Tib. 53 und von 
den unablassigen Opfern unter Domitian, quurn saevissimi domini ati'ocis- 

sima effigies tanto victimarum cruore coleretur, quantum ipse humani 
sanguinis profundebat, Plin. Panegyr. 53, aus spiiterer Zeit Flav Vop 
Prob. 12. 1' 

j _ , Sueton Domit. 13, Plin. 1. c. 52. Die silbernen Statuen waren den 
; Romern zuerst durcb den Triumph des Pompejus bekannt und unter Augu¬ 

stus schon zu einem gewohnlichen Mittel der Adulation geworden, Plin. H. 
j N.XXXIII, 12,54. Dem Kaiser Claudius, dem Besieger der Gothen, wurde 

sogar eine goldne statua equestris, 10 F. hoch, vor dem grofsen Tempel 
| errichtet, Oros. Hist. VII, 23, Trebell, Poll. Claud. 3. 
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die Consuln nie ohne einen Gang aufs Capitol und feierliche Ge- 
lubde an Jupiter die Stadt, und so war auch bei ihrer Riickkehr 
gewohnlich ihr erster Gang dahin gerichtet und erst der zweite 
in die kaiserliche Plalz auf dem Palatin1). So war natiirlich 
auch der Triumph jetzt ein kaiserliclies MonopoJ, von welchem 
August vor lauter Ehren zuletzt gar nicht einmal Gebrauch 
machte2), bis spater Trajan und andre Kaiser auch diese alte 
Verherrlichung des Capitolinischen Reichsgottes wieder zu Ehren 
brachten und seinen Tempel bei solchen Gelegenheiten mit kost- 
baren Geschenken iiberhauften. Bei Trajan, welcher nicht den 
Schwur bei seinem Genius, sondern nur den beim numen Iovis 
0. M. duldete, wollten seine Verehrer auch darin eine besondre 
Fugung erkennen, dafs Nerva seine Adoption zuerst auf dem 
Capitol, im Angesichte des hochsten Gottes, feierlich ausgerufen, 
dann dem Senate und ihm selbst angezeigt hatte3 4). In dem- 
selben Sinne einer Anerkennung des Capitolinischen Jupiters 
als des hochsten Reichsgottes handelten auch Aurelian und 
Diocletian, welcher letztere durch geflissentliche Verehrung die¬ 
ses Jupiter, dessen Stellvertreter auf Erden der Kaiser war, die 
schon in der Auflosung begriffene romische Staatsreligion sogar 
noch einmal zu stutzenversuchte1), wie Jupiter denn auch sonst 
in diesen letzten Zeiten vorzugsweise als Praeses Orbis, Pacator 
Orbis, Propugnator, Tutator, Sponsor Saeculi Augusti verehrt 
wurde, immer mit specieller Beziehung auf den Kaiser. Dazwi- 
schen wird er in dem Gewirr so vieler verschiedner Gotter und 
Gotterculte nun auch wohl als der summus excellentissimus und 
summus exsuperantissimus, wiesichdie schwiilstige Sprache der 

1) Vgl. Herodian It, 14, III, 8, Lamprid. Alex. Sev. 56, Treb. Pollio 
Gallien. 8, wo der Zug aufs Capitol besonders feierlich ist. Die Stiinde I 
voran, das ganze Yolk, die Fraueu mit Lichtern und Fackeln, unendlich 
viele und reich geschmiickte Opfer, 100 weifse Ochsen mit vergoldeten 
Hornern u. s. w. 

2) Mon. Ancyr. 1, 23 cumque pluris triumphos mihi Senatus decre- 
visset, iis agendls supersedi et tantum laurus deposui in Capitolio votis 
quae pro republica in quoque bello nuncuparam redditis, s. Zumpt p. 45. 
Eben so Domitian Sueton 6, vgl. Nero 13. Die Feldherrn mufsten sich mit 
den Insignien des Triumphs begniigen, welche sogar bald zur gewohnlichen 
Decoration wurden. 

3) Plin. Panegyr. 1, 8, Dio LXVIII, 3. 
4) A. Vogel der Kaiser Diocletian, Gotha 1857 S. 23 ff. Daher nannte 

Diocletian sich Iovius, auch sind seine Miinzen voll von Beziebungen auf 
diesen Cultus, s. Eckhel D. N. VIII p. 49. In Rom stiftete er einen Campus 
Iovis und ein Nympheum Iovis, s. m. Regionen S. 136. 169. Ueber Aure¬ 
lian vgl. Flav. Vopisc. 29. 33. 

i 
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Zeit ausdriickte '), gefeiert. Sonst treten, wie bemerkt, in die- 
sen sinkenden Zeiten am meisten die Culte des Iup. Depulsor 
und Salutaris hervor, und die Culte der Vermengung der rorni- 
schen Begriffe mit den orientalischen, z. B. im Dienste des I. 0. 
M. Heliopolitanus, Damascenus, Dolichenus u. s. w., oder auch 
denen der celtischen und germanischen Volker des Nordens, 
deren verwandte Gotterdienste nun gleichfalls auf diese Weise 
ubersetzt wurden. So namentlich die auf den hohen Bergen der 
nordlichen Grenze verehrten Gutter, welche zugleichals scbutzende 
Machte der Wandrer, die diese Strafsen zogen, angerufen wur¬ 
den, z. B. I. 0. M. Poeninus, dessen Sitz der grofse S. Bernhard 
war1 2), und ein I. 0. M. Culminalis in der Steiermark, neben 
welchem sogar die Wege und die Stege gottlich verehrt werden. 

Zu dieser Verschmelzung hat der Umstand nicht wenig 
beigetragen, dafs nicht bios die auslandischen Culte in Bom zu- 
gelassen, sondern auch das romische Capitol mit seinen Gottern 
vielfach in Italien und in den Provinzen nachgeahmt wurde, ver- 
muthlich zuerst in Italien, wo man sicli in den stadtischen Ein- 
richtungen und Benennungen immer gerne nach der Hauptstadt 
richtete3 * *). Anderswo kam die Huldigung gegen Bom hinzu, 
z. B. in Antiochien, wo Antiochus Epiphanes, nachdem er lange 
als Geifsel in Rom geleht hatte, einen priichtigen Cultus des 

1) Or. n. 1267—1269, Mommsen I. N. n. 1068. 3581. Bei Or.n.1269 
heifst es: lovi 0. M. Sumrno Ex s up erantis simo, Divinarum 
Humanarumq ue Rerum Rectori Fatorumque ylrbitro , vgl. 
die Inschr. 1). Henzen n. 5609 und die Gebetsformeln b. Voffel a a 
0. S. 90. 6 

2) Or. n. 228 tf., Henzen 5642, vgl. J. Grimm D. M. 154 und die Jbb. 
d. Y. der A. F. im Jtheinl. XI S. 17 ff. Daneben gab es aber auch einen I. 0. 
M. Apenninus s. Or. n. 1220, Henzen 5613, vielleicht derselbe welchem 
Aurelian in seinem Tempel des Sonnengottes Apenninis sortibus ad- 
ditis unter dem Namen Consul oder Consulensein Bild stiftete, Flav. 
Vopisc. Firm. 3. Votivsteine des Iup. 0. M. Culminalis und I. 0. M. et 
viis semitibusque b. Mommsen in den Monatsber. d. Ak. d. W. zu Ber¬ 
lin 1857 S. 454. 

3) Namentlich scheint es in Benevent ziemlich friih efn Capitolium 
mit dem Culte der drei Gutter gegeben zu haben, s. Sueton d. illustr. 
Gramm. 9, vgl. die Inschr. b. Mommsen I. N. n. 1377 — 1383, wo aufser 
dem Iup. 0. M. auch ein Iup. Tutator und Iup. Tonans erwahnt wird, auch 
luno Regina. Ein Capitolium in Maruvium s. b. Mommsen I. N. n. 3301, 
zu Histonum ib. 5242 Capitolium Fabius Maximus instauravit. Das zu Ca¬ 
pua weihte Tiberius ein, Sueton Tiber. 40, Calig. 57. Andre Capitole sind 
bekannt aus Florenz, Ravenna, bin und wieder in Spanien, in/roulouse, 
Narbonne, Nismes, Besanfon, Rheiins, Kiiln, Augsburg u. a. Vgl. Braun, die 
Capitole, Bonn 1849. 
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Capitolinischen Jupiter einrichtete >)• Vollends unter den Kai- 
sern verbreiteten sich diese Filialculte des romischen Capitols 
iiber das ganze Reich und sammtliche Hauptstadte, daher der 
Name des Capitols immer mehr zu einem Symbol der romischen 
Staatsreligion wurde und in diesem Sinne namentlich in den 
Legenden der christlichen Martyrer oft erwahnt wird. Beispiele 
lassen sich sowohl in den westlichen Provinzen nachweisen, in 
Afrika, wo auch das neu erstandne Karthago sein Capitol hatte, 
Spanien, Gallien und Germanien, als in Kleinasien, am kimmeri- 
schen Bosporus, auch in Syrien und Palastina, wro Hadrian auf 
der Stelle des Salomonischen Tempels einen T. des Capitolini¬ 
schen Jupiter erbauen liefs, nachdem sich die Juden sclion fru- 
her, seit\espasian und Titus, zu einer jahrlichen Abgabe an den 
romischen Jupiter hatten verstehen miissen1 2); endlich in Con- 
stantinopel, wo nachmals eine Art von Akademie auf dem Capi- 
lole bestand. Da diese Tempel gewohnlich auf den hochsten 
Punkten der Stadt errichtet wurden, wo sich die iibrigen Schutz- 
gotter des Landes oder des Reiches anschlossen, so ist es kein 
Wunder, dafs der Capitolinische Jupiter zuletzt zum Reprasen- 
tanten des Heidenthums uberhaupt wurde. War doch auch das 
riimische Capitolium immer mehr zu einem Pandamonium aller 
machtigeren Gotter des heidnischen Glaubens gew'orden3). 

Selbst nach dem Siege des Christenthums scheint das romi¬ 
sche Capitol, wenigstens der grofse Tempel in der Wiederher- 
stellung des Domitian sich noch ziemlich lange erhalten zu ha- 
ben. Stilicho beraubte ihn der goldnen Platten seiner Thuren, 
Genserich der einen Halfte seiner vergoldeten Bronzeziegel, der 
Papst Honorius der andern. Noch bis ins 9. Jahrh. ist von dem 
templum lovis die Rede, aber sclion verrath die geschaftige 
Legende, welche sich der Triiminer des alten Roms bemachtig- ' j 
te und in den sogenannten Mirabilien der Stadt zu einer festen 
Gestalt gediehen ist, eine eben so grofse Zerstorung als plotz- 
liche Unwissenheit, bis in den Stiirmen des Mittelalters, nachdem 
die romischen Barone die alten Gebaude zuBurgen umgeschaffen 

1) Liv. XLI, 20, Vgl. 0. Miiller Quaest. Antiochen. 1 p.55 u.C.Grani 
Liciniani fr. ed. Pertz p. 46, nach welchem Epiphanes zwei eherne Colosse 
von 12 Ellen Ho'he errichtete, unurn Oli/mpio alterum Capitolino Ion. 

2) Dio LXVI, 7, LXIX, 12. 
3) Tertull. d. Spectac. 12 Capitolium omnium daemonum templum. 

Serv. V. A. II, 319 in Capitolio omnium deorurn simulacra colebantur. 
Vgl. Vitruv. 1, 7, Arnob. 1, 34, IV, 16, V, 9, Lactant. 1, 11, 39. 
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hatten, auch die letzten Reste der ortlichen Tradition und vieler 
Ruinen verloren gingen. 

jtnhang. 

Ich stelle hier eineAnzalil von Nebenfiguren und eigenthumli- 
clien Formen des romischen Jupiterdienstes zusammen, welclie 
grofstentheils das Interesse eines holien italischen Alterthums 
fiir sich haben und gewisse, dem romischen Jupiter mit der Zeit 
verloren gegangene Eigenthumlichkeiten in einer abgesonderten 
Entwicklung zeigen. So gehort daliin zuniichst 

a. Summanus 

ein Gott des nachtlichen Himmels, den Varro 1. 1. V, 74 unter 
den sabinischen Gcittern des T. Tatius nennt. Auch auf dem Ca- 
pitole wurde er verehrt, sowohl in einer eignen Capelle als in 
einem Bilde von Tlion, welches auf dem Giebel des grofsen Tern- 
pels stand und geiegentlich so hart von einem Wetterstrahle ge- 
troffen ward, dafs man den Kopf im Bette des Tiber wieder- 
fand i). Das geschah zur Zeit des Pyrrhus (278 v. Chr.) und es 
scheint dafs ihm damals zur Siihne ein eigner Tempel beim Cir¬ 
cus Maximus gestiftet wurde, wo man ihm jahrlich am 20. Juni 
ein Opfer brachte1 2). Auch wurden eigne Opferkuchen fiir ihn in 
der Form eines Rades gebacken, welches Symbol sich wahr- 
scheinlich auf *den Wagen des Donnergottes beziehen sollte3). 
Die gewohnliche Veranlassung seines Cultus waren nehmlich 
nachtliche Gewitter, welche wegen der grofseren Kiilte der Nacht 
seltner sind als die am Tage und deshalb urn so sorgfalliger be- 
obachtet wurden. Man unterschied deshalb zwischen dem ful- 
gur dium oder diurnum und dem fulgur nocturnum, indem man 
jene dem gewohnlichen Jupiter, diese dem Summanus zuschrieh, 
in streitigen Fallen aber, wenn man nicht gewifs wufste ob es 
noch Nacht oder schon Tag gewesen sei, (noctu an interdiu sit 
factum), beiden Gottern opferte1). Ein Beispiel geben die Acta 

1) Cic. d. Div. 1, 10, Liv. Epit. XIV, Plin. XXIX, 4, 14. 
2) Ovid F. VI, 725, Kal. Amitern. Exquil. Venus. Vgl. Liv. XXX, 

29 unter den Prodigien des J. 197 v. Chr. quod aedes Fulcani Sutnmam- 
que ae caelo tacta erant. 

3) ^ Fest. p. 348 Summanalia. Vgl. Hesych. v. IXuaC^ovxa — knti 
Ooxti o/rjfxa tov zliog rj Pqovtti fivai. Grimm D. M. 151. 

H M4n ^ oSt‘ P' 229 Provorsum Mgur, Paul. p. 75 dium fulgur, Plin. 
i.1 • llj Oa( 
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fr. Arv. t. XLIII, wo das Gewitter, durch welches der Hain der 
Dea Dia beschadigt wurde, in diese Zeit derDammerung gefallen 
sein mufs, denn es wird bei der Suhnung sowohl dem Jupiter 
als dem Summanus Pater geopfert, diesem mit zwei schwarzen, 
jenem mit zwei weifsen Widdern1). Ein Beispiel von einem 
nachtlichen Blitze dagegen, welche wie die des Tages begraben 
wurden (S. 172) giebt die von Marini p.687 angefiihrte Inschrift: 
Fulgur Sum [manum] conditum. Der Name bedeutet eigentlich 
einen Gott der Nacht vor dem Tage, wobei zu bedenken ist dafs 
die Romer den Tag von Mitternacht an rechneten, denn Sum¬ 
manus ist Sub — manus und dieses ist in der Bedeutung zu 
nehmen wie in den Wortern mane, Manius, Matuta, in welchem 
Sinne auch einige alte Glossen erklaren2). Doch blieb der vor- 
herrschende Begriff der eines Gottes der dunkeln Nacht, daher 
Plautus, der den Summanus auch Bacchid.IV, 8,54 nennt, diesen 
Gott parodirend einen Gott der Diebe nennt und von seinem Na- 
men das Zeitwort summanare in der Bedeutung von steblen bil- 
det, Curcul. Ill, 43, wie die Gottin Laverna, wahrscheinlich eine 
Nebenform der Lara und Mater Larum, also eine Gottin der 
dunklen Unterwelt, als solche zugleich fur eine Schutzgottin der 
Diebe gait. Ganz verfehlt ist die Erklarung der spateren Zeit, 
welche den Zusammenhang des Cultus nicht mehr kannte und 
deshalb den Summanus fiir einen Summus Manium nahm, also 
mit dem Pluto oder Dis Pater identificirte3). 

b. Diespiter und das Institut der Fetialen. 

In wie hohem Grade die Idee des Rechtes und der Gewis- 
senbaftigkeit zum Wesen des alten italischen Jupiter, des himm- 
lischen Lichtgottes gehorte, erkennt man am besten aus den Ge- 
braucben und Gebeten der Fetialen, welche vorzugsweise die 
Diener dieses Gottes waren und ihn in den noch vorhandnen 
Gebetsformeln gewolmlich als Diespiter anrufen d. b. als den 
Gott der lichten Tagesklarheit, als Lucetius (S. 168). Bedenken 

1) Vgl. die Inschr. b. Or. n. 1216 V.S.L.M. Iovi Alto Surnmano d.i. 
Altitonanii et Summano. 

2) Gloss. Labb. p. 105 xtnuvvofioXiov rjuanivov, fulgurium. l. fulgur 
dium, y.touuvofiohov (hib 7iQ(nt vvxteqlvov, fulgur submanum. Wenn 
dieselben Glossen p. 179 den Summanus durch IlQo/uri&evs erklarten, so 
dachten sie ihn als nachtlichen Lichtgott. 

3) Arnob. V, 37, Martian Cap. II, 161, vgl. Augustin C. D. IV, 23. 
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wir dafs dieses Institut ein allgemein italisches war (denn es fin- 
det sich auch bei den Aequern, den Ardeaten, den Latinern, den 
Samniten) und dafs es in Rom nach der gewohnlichen Tradition 
durch Numa oder Ancus Marcius, die Kbnige sabinischer Abkunft 
eingefuhrt wurde, so werden wir auch diese Ueberlieferungen 
zur Yervobstandigung des BegrifTs von gottlicher Reinheit und 
Heiligkeit benulzen diirfen, den wir in den alteren romischen 
Ueberlieferungen des Jupitercultus schon friiher nachgewiesen 
haben. 

So sind gleich die Symbole der Fetialen jenem altesten Ju¬ 
pitercultus und einerZeit entlehnt, wo dieser Gott noch nicht in 
dem grofsen Tempel der Tarquinier und im menschlicb gestal- 
teten Bilde, sondern als geistig allgegenwartiges VVesen und nur 
unter andeutenden Symbolen verehrt wurde. Zunachst gehoren 
dahin die s. g. sagmina oder verbenae, ein Bflschel geweihten 
Grases, welches die Fetialen bei ihren Sendungen von dem Ko- 
nige oder dem Consul mitbekamen und wodurch sie selbst und 
ihre amtlichen Handlungeh geweiht wurden. Dieses Gras wurde 
ex Arce genommen, worunter im genaueren Sprachgebrauche 
immer der Gipfel des Capitolinischen Hiigels zu verstehn ist, wo 
die Augurn seit T. Tatius und Numa ihren geweihten Sitz bat¬ 
ten (S. 110); und zwar wurde das Gras auf dieser Stelle mit der 
Wurzel und der daran hangenden Erde ausgehoben ’): ein Ge- 
brauch welcher sich bei verschiednen Volkern in analogen Ge- 
brauchen des hoheren Alterthums wiedertindet, immer°in dem 
Sinne dafs die mit dem Grase ausgehobene Scholle stellvertre- 
tend den ganzen Grund und Boden, aus welchem sie ausgehoben 
woiden, bedeulen soil. Mithin wird auch bier jenes geweihte 
Buschel, welches die Fetialen durch einen eignen Verbenarius 
wie eine heilige Biirgschaft des Friedens vor sich hertragen 
liefsen und durch dessen Beriihrung vor jeder amtlichen Hand- 
lung der dazu bevollmachtigte pater patralus geweiht wurde fur 
erne Stellvertretung eben jener Capitolinischen Arx anzusehen 
sem, m welcher sowohl die Beobachtungen und Umziige der 

., A P!‘n- J1, NXII, 2, 5 utroque nomine (sagmina und verbenae) 
idem sigmficatur h. e. gramen ex Arce cum sua ter ra revulsum 
ac semper e legatis cum ad hostes clarigatumque mitterenlur i. e. res ra- 
ptas dare repetitum unus utique verbenarius vocabatur. Fest. p. 321 
oagmma vocantur verbenae i. e. herbae purae, quia ex loco sancto 

rcis dantur [v. arcebantur) a consule praetoreve legatis proficiscentibus 
aa Joeaus jacienduiri bellumque indicendurn, vel a sanciendo i. e confir- 
mando. Mehr Stelien bei Marquardt IV, 385. 390. ' J 
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Augurn als andre Gebrauche eine alte Statte des sabinischen Jupi- 
terdienstes und der Einweihung aller amtlichen Handlungen erken- 
nen lassen. Ferner gehorte zu diesen Symbolen der Fetialen ein 
heiliger Kiesel, den man Iupiter Lapis nannte, und ein altes sce- 
ptrum Iovis, welche Heiligthumer gewohnlich in dem T. des lu- 
piter Feretrius aufbewahrt und, wenn die Fetialen zu einer ihrer 
volkerrechtlichenFunctionen, namentlich zur Abschliefsung eines 
Biindnisses iiber Land zogen, ihnen aus demselben verabfolgt 
wurden'). Yon dem Scepter, welches als hasta pura zu denken 
ist, weifs auch Servius V. A. XII, 206, nach welchem es die 
Schworenden in die Hand nahmen, wie auch bei den alten Grie- 
chen die Konige und ihre Stellvertreter die Herolde nie ohne 
einen solchen amtlichen Stab auftraten und die Atriden ihr Skep- 
tron d. h. das Symbol ihrer koniglichen und ritterlichen Amts- 
gewalt gleichfalls unmittelbar vom Zeus ableiteten. Dahingegen 
jener Kiesel schon wegen der Benennung Iupiter Lapis fur mehr 
als ein gewohnliches Symbol genommen werdenmufs. Hochstwahr- 
scheinlich war es ein s. g. Donnerstein, welcher als Flins (silex) 
des Donar, als Miolnir des Thor auch in der deutschen und nor- 
dischen Mythologie so oft genannt wird 1 2) und hier wie in den 
Gebrauchen der Fetialen als Symbol des niederfahrenden Don- 
nerkeils speciell die rac.hende Strafgewalt des himmlischen Got- 
tes ausdruckt. 

Die einzelnen amtlichen Handlungen der Fetialen, welche 
hier noch zur Sprache kommen mogen, sind ihre Eidesleistun- 
gen, der Ritus mit welchem sie ihre Btindnisse abschlossen, und 
endlich ihre Genugthuungsforderungen und die Ankiindigung des 
s. g. helium pium. Bei alien wird sich zeigen, dafs Jupiter oder 
in ihrer Sprache Diespiter die unsichtbare gottliche Macht ist, 
in deren Dienst und Auftrag sie wie Priester handelten, Jupiter 
als Gott des hochsten Rechtes und eben deshalb auch des Krie- 
ges und des Sieges, wenn das Recht nicht anders als durch die 
Gewalt der Waffen zu erlangen ist. Bei einigen dieser Handlun- 

1) Paul. p. 92 Feretrius Iupiter —, ex cuius templo sumebant sce- 
ptrum, per quod iurarent, et lapidein silicem, quo foedus ferirent. Da An- 
cus Marcius den T. des Jup. Feretrius erweitert (S. 177) und das ius fe- 
tiale in Rom eingefiihrt haben soil (Liv. 1, 32), so mogen jene Heiligthumer 
durch ihn dort niedergelegt worden sein. 

2) J. Grimm D. M. 163. 1171. Ist in spaterer Zeit von mehreren 
Kieseln der Art die Rede, die fur verschiedne gleichzeitige Sendungen der 
Fetialen bereit liegen (Liv. XXX, 43), so kann das eben nur eine Aushiilfe 
der spdteren Praxis gewesen sein. 
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gen wurde neben lhm wie sonst in dem altesten Gottesdiensle 
auch Mars und Quirinus angerufen (S. 57). Aber immer ist 
Diespiter der hochste Schutzpatron der Fetialen und ihrer amt- 
lichen Handlungen. 

Vorzuglich erscheint Jupiter dabei als Schwurgott, wie 
er denn bei den Romern uberliaupt der alteste und heiligste 
Schwurgott war, wieder als Lucetius, in welchcm, wie wir oben 
sahen (S. 168) sich die Eigenscbaft des allgegenwartigen Licht- 
gottes, der in dem Schwur beim Dius Fidius deutlich zu erken- 
nen ist, mit der des strafenden Blitzschleuderers, den wir beim 
lupiter Lapis voraussetzen mufsten,auch sonst verbindet. Der letz- 
tei eist es welcher als hochster Gott aJlerTreue zugleich alleUntreue 
mit seinem Blitzeracht, daher er bei Eidschwuren gewohnlich dann 
gememt ist, wenn mit der eidlichen Versicherung der lautern Treue 
beim Namen des hochsten Gottes (der precatio) die Selbstver- 
iluchung fiir den Fall einer Untreue (die exsecratio) verbunden 
wurde1). Daher auch die Fetialen gewifs diesen Jupiter meinten 
wenn sie bei ibren Eiden, die sie im Namen des romischen Staates 
zu schworen hatten, den Jupiter Lapis in die Hand nahmen und 
zu dem Eide selbst zuletzt die leider nicht in ihrer ursprun-li- 
chen Fassung iiberlieferten Worte hinzuselzten: „So ich die 
Wahrheit sage, moge mir Gott helfen. So ich aber nicht mit 
lautrer Treue geschworen babe, so soil mich Diespiter ohne al¬ 
ien Nachtheil fiir Stadt und Burg, wie ich hier diesen Stein von 
mir schleudre, aus meiner Heimath und allem Hab und Gut nach 

menschlichem und nachg6ttlichemRechteherausschleudern“ nach 
welchen Worten er den heiligen Kiesel von sich schleuderte 2), 

dabei gewifs nicht die passive Bedeutung jedes beliebigen 
Kiesels sondern die active eines vom gottlichen Geiste beseelten 
Donnerkeils hatte. Es war dieses der alteste und heiligste Eid 
von dem die Romer wufsten; auch wurde er in spaterer Zeit, wie 

sanJiAv?iArl- W audial haec g-enitor, quifoedera fulmine 
Vfc n ErZah unff bei Pausan' V> 24>2 von dem Z. Lxiog im 

Rathshause zu Olympia, bei dem die Kiimpfer iiber den Stiicken eines ge- 
opferten Schweins sebwuren, dafs sie die Gesetze des Olympischen Kampf- 
spiels in keiner Weise verletzen wollten: d M h rq> /3ovLvzV(h'o, Ar¬ 
row 07i 00a ayulfAdTCi si log fAuhma k knlrj^v chUy.ow AMv ne- 
TroirjTcct tnix^O's ^v 0(,xwg lanv avro), tyn lv ixJeocc xf- 

2) Paul.p. 115 Lapidem silicem, wo ja nicht mit Muller bei Dispi- 
er Oder Dies pi ter an den Iup. infernus zu denken ist. Ausfiihrlicker 

giebt Polyb. Ill, 26 die Formel, aber auch er nicht vollstandig. Vel. Danz 
der sacrale Schutz im rom. Rechtsverkehr, Jena 1857 S. 13 If. 
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es scheint, selbst ini privaten Rechtsverkehre angewendet, natur- 
lich ohne den begleitenden Ritus, zu welchem der lieilige Kiesel 
aus dem T. des Jup. Feretrius erforderlich war1). Ja der Eid 
iiberhaupt gait in so eminentem Sinne fur eine Sache des Jupi¬ 
ter, dafs Ennius selbst das Wort ius- oder iousiurandum durcli 
Iovis iurandum erklarte. 

Audi bei Abschliefsung von Biindnissen und dem dabei 
gebrauchlichen Opfer eines mannlichen Schweins (porcus), wie 
uns die Miinzen der italischen Bundesgenossen ein solches Opfer 
oft vergegenwartigen, gebrauchten die Fetialen den Jupiter Lapis 
in gleicher Bedeulung. Es wurde bei solchen Gelegenheiten, wie 
das Beispiel des Biindnisses zwischen Rom und Alba Longa bei 
Liv. 1, 24 lelirt, zuerst die Bundesformel vorgelesen und darauf 
von dem bevollmachtigten Fetial, dem s. g. pater patratus diese 
feierlichen Worte (precalio, carmen) gesprochen: „II6re Jupi¬ 
ter, hore Du Bevollmacbtigter der Gemeinde von Alba, hore Du 
Gemeinde von Alba. Wie jene Punkte deutlich von Anfang zu 
Ende von der Tafel abgelesen sind oline bose List und wie sie 
heute hier im rechten Sinne verstanden worden sind, von denen 
wird das Romisclie Volk gewifs nicht abfallen. Sollte es zuerst 
von ilinen abfallen nach gemeinem Beschlusse und mit boser 
List, dann treffe Du Diespiter das Romische Volk, so wie ich 
bier heute dieses Schwein treffen werde, und triff es um so viel 
starker wie Du selbst viel starker bist und machtiger“. Nach 
welchen Worten er das Schwein mit eben jenem Kiesel traf, wel- 
cher den Jupiter Lapis vorstellte, also auch hier speciell seine 
strafende Gerechtigkeit bedeutete2). 

Und so ist auch bei der clarigatio d. h. ubi res repetuntur 
Jupiter der hochste Schirmherr des romischen Staates und der 
Fetialen, die in seinem Namen handeln. Der Fetial betrat, wie 
Liv. I, 32 berichtet, die Grenze des Staates, von dem Genugthu- 
ung gefordert wurde, mit den Worten: „Hore Jupiter, hort es 
ihr Grenzgotter, hore es Du heiliger Gotterspruch des Rechts 

1) Gell. N. A. 1, 21 lovem lapidem, quod sanctissimum iusiurdndum 
est habitum, paratus ego iurare sum. Vgl. Cic. ad Famil. VII, 12, Aputei. 
de Deo Sacr. p. 131 Oudend. Auch die Art wie Horat. Od. Ill, 2, 29 den 
Namen Diespiter gebraucht: Saepe Diespiter neglectus incesto addidit 
integrum ist wohl aus dieser alten Rechtspraxis der Fetialen zu er- 
klaren. 

2) Vgl. Liv. IX, 5 Einige wollten sogar den Beinamen des Iup. Fere¬ 
trius, bei dem jenes Symbol der Strafgewalt aufbewabrt wurde, a feriendis 
hostibus erklaren, Prop. IV, 10, 46. 
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(fas). Ich bin der Bote des romischen Volks, koimne in gerecli- 
ter und guter Sache und meine Worte verdienen alien Glauben “ 
Darauf wurde dieForderung ausgesprochen und dazu wieder Ju¬ 
piter als Zeuge angerufen: „Wenn ich gegen Reelit und Gewis- 
sen lordre dafs diese Personen und diese Gegenstande mir dem 
Boten des romischen Volkes ausgeliefert werden sollen, so lasse 
nncb menials wieder in mein Vaterland zurfickkehren“ Die- 
selbe Form el und dieselbc Beschworung wiederholte er mit °e- 

nngen Abanderungen wenn er fiber die Grenze ging, wenn er 
zuerst einem Bfirger der feindlichen Gemeinde begegnete, wenn 
er in das Thor der Stadt eintrat und wenn er auf ihrem Markte 
angekommen war. Waren die geforderten Gegenstande oder Per¬ 
sonen in 33 Tagen, dieses war die gewohnliche Frist, niclit ausgelie- 
iert worden, so kfindigteerden Krieg mit diesen Wortenan- Hore 
Jupiter und Du Janus Quirinus (S. 47) und alle ihr Gotter des 
Himmels und der Erde und der Unterwelt, ich rufe euch an zu 
Zeugen, dafs dieses Volk ungerecht ist und niclit am Reclite halt. 

.e ™ir a,er ,zu unserm Reclite gelangen sollen, darfiber wollen 
wir daheim die Aeltesten der Stadt berathen lassen“. Darauf 
kebrte der Fetial nach Rom zurfick, wo nun der Konig oder der 
Consul die Sache dem Senate vortrug, und nachdem hier be- 
schlossen w'ar: „dafs man nun sein Reelit in einem reinen und 
gerechten Kriege geltend machen mfisse“, ging der Fetial wieder 
an die feindliche Grenze, kfindigte dort in der Gegenwart von 
wenigstens drei erwachsenen Mannern formlich und feierlich den 
beschlossenen Krieg an und schleuderte zugleich eine mit Eisen 
besclilagene oder blutige und an der Spitze versengte Lanze fiber 
die Grenze h.nfiber2), worauf der Krieg selbst seinen Lauf nalim 
Spater wurde bekanntlich, als im Kriege mit Pyrrhus die feind- 
liche Grenze niclit mehr zu erreichen war, vor dem Thore der 
Stadt beim Tempel der Bellona ein kleiner Platz, den ein gefan- 
genei Soldat des Pyrrhus zu diesem Zwecke kaufen mufste, ffir 

1) Vgl. Dionys H. II 
Untreue sowohl sich als 
fluchte. 

72, nach welchem der Fetial fur den Fall der 
seinen Staat mit den stiirksten Fliichen ver- 

2) Bei andern Volkern wurde vor dem Kriege eine Fackel in das feind- 
hche Land geworfen, von einem eignen tivq^qos, welcher gleichfalls eine 
geheiligtc I erson war, s. Schol. Eur. Plioeniss. 1377 und Welcker iiher die 
Darmsvase in d. Arch. Ztg. 1857 S. 52. Ueber den ganzen Ritus der cla- 
ngatio und Kriegsankundigung, wodurch der Krieg erst zuin helium pi- 
"1?s1tuiu wurde> s- Cic. de Off. 1, 11, 36 und Varro b. Non. Marc 
]). ozy r etiales. 
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auslandisclies Gebiet erklart und auf demselben ein symbolischer 
und so zu sagen collectiver Grenzpfeiler errichtet, den man die 
columna bellica nannte. Ueber diesen vvarf damals und iiber- 
haupt fortan bei ausliindischen Kriegen der Fetial seine Lanze1). 

c. Fides. 

Auch dicser Cultus ist ein Beweis von der grofsen Innigkeit 
und Feierlichkeit, mit welcher im alten Italien die Rechtsbegriffe 
erfafst wurden, in Rom seit der Ansiedelung der Sabiner und 
der Gesetzgebung Numas, denn auf diese wird sovvohl die Stif- 
tung des Dienstes der Fides (Varro 1. 1. V, 74) als des Terminus 
zuruckgefiihrt, dieser beiden Saulen alles privaten und ofTentli- 
chen Rechtsverfahrens in Sachen des Eigentlmms und des ge- 
genseitigen Verkehrs. Was insbesondre den Begriff fides betrifft, 
so ist sie eigentlich das auf Treu und Glauben, gewohnlich durch 
einen Handschlag unterstutzte Wort des Mannes, welches in dem 
alteren Rom so heilig gehalten wurde, dafs es so gut wie ein Eid 
war und in streitigen Fallen, wo Zeugen fehlten, nacli der Ver- 
sicherung auf Treu und Glauben entscbieden zu werden pflegte2): 
dalier fides auch sehr oft die anerkannte Gewissenhaftigke.it 
eines Burgers oder eines Staates selbst ist, wie in den Redens- 
arten conferre se in fidem et clientelam oder in amicitiam et 
fidem oder in fidem et tutelam alicuius. Dafs dieser Begrilf einen 
tieferen religiosen Grund hatte, beweist schon die Stiftung des 
Numa; der bestimmtere Grund ist aber auch bier durch den alten 
italischen Cult des Diespiter und des lup. Lucetius gegeben: weil 
nehmlich Jupiter als der Gott des lichten Himmels zugleich selbst 
die hochste Treue und das hochste Gesetz aller himmlischen und 
irdischen Verhaltnisse ist3), in welchem Sinne sowohl der ter- 

1) Serv. A. IX, 53, Ovid F. VI, 205 u. A. b. Becker Handb. 1, 607. 
2) Dionys II, 75, Plut. Numa 16. Vgl. Cic. de Off. 1, 7 fundamentum 

iustitiae fides i. e. dictorum conventorumque constantia et veritas; Partit. 
22 extr. mstitia in rebus creditis fides nominatur. Terent. Andr. 1,5, 
55 te oro per tuam fidem. Ad. Ill, 4,79 homo antiqua virtute et fide. Cic. 
de Fin. II, 20 Regulus sua voluntate, nulla vi coactus propter fidem quam 
dederat hosti ex patria Rarthag-inem revertit. 

3) Vgl. den Spruch des Freidank: JSiman dock gevelschin mac Gotis 
IFort unde lichten tac, der im alten Rathhause zu Erfurt in einer Reihe 
von Bildern und Spriichen aus dem Freidank von einem edlen Frauenbilde, 
einer Art von Fides gesprochen ward. P. Cassel das alte Erf. Rathhaus u. 
s. Bilder, Erf. 1857 S. 43. 
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minus auf Erden als der regelmafsig wiederkehrende Tag und 
Vollmond am Himmel fur sein Werk gehalten und letzterer sogar 
Iovis fiducia, seine Biirgschaft (S. 140,1) genannt wurde. Scheint 
doch selbsl der Name der Fetialen, dieser gelieiligten Diener ties 
internationalen Rechtsverkehrs, mit Tides und fidus zusammen- 
zuliangen, welchem jedenfalls das Wort und der Begrilf foedus 
aufs engste verwandt ist,'). In Rom gab es ein altes Heiligthum 

6i Fides publica oder dor Fidcs Populi Romani, welches sogar 
alter war als der grofse Capitolinische Tempel, denn es war von 
Numa gegrundet worden1 2 *). Der spater wiederholt erneuerte 
Tempel lag in der Niihe dieses grofsen Tempels, auf welchen fiir 
das Wesen beider Gottheiten bedeutungsvollen Umstand der alte 
Cato gelegentlich in einer Erinnerung an die romische Vorzeit 
hinge wiesen liatte2). In der That war diese Fides publica auf 
dem Capitole mchts welter als eine Personification ties guten Ge- 
wissens ties romischen Staates, wie dasselbe sich in tier treuen 
Aufrechterhaltung und gewissenhaften Beobacht.ung aller von ibm 
eingegangenen Rechtsverhaltnisse undBiindnisse bewahren sollte 
und in der alten guten Zeit auch zu bewahren pflegte; daher tier 
Senat sich oft in diesem Tempel versammelte und die verbun- 
deten Volker und Stadte auch wohl in offentlichen Monumenten 
z. B. auf ihren Miinzen dieser fides populi Romani die Ehre ge- 
ben4). Von dem Cultus dieser Capitolinischen Fides publica hat 
Liv. 1, 21 die merkwiirdige Nachricht bewahrt, dafs nach der 
Satzung ties Numa die drei von ibm eingesetzten Flamines ties 
Jupiter, Mars und Quirinus zu diesem Gottesdienste in einem 
Wagen ln’nauffahren sollten, welcher mit einem gewolbten 
Schirmdache versehen war, und dafs sie beim Opfer ihre rechte 

1) Varro 1. 1. V, 86 Fo.tiales quod fidci publicae inter popidos 
praeerant, nam per hos Jiebat ut iustum coneiperetur helium et inde desi- 
tum ut Jo edere f ides pacts constitueretur. — Per hos etiam nunc fit 
Joed us, quod fidus Ennius s ctibit dictum. 

2) Becker Handb. 1,403, wo aus dem oben S.208,3 citirten Militardi- 
plome die tropaea Germanici — quae sunt ad aedem Fidei Populi Ro- 
mam hinzuzusetzen sind. Vgl. Valer. Max. Ill, 2, 17 in aedem Fidei 
Pubhcae convoca/i Patres. VI, 6, 1 de Fide publica. 

. n ,r- 0ff- BE 29 qui iusiurandum violat, is Fulem violat, quam 
in Lapilolio vicinam Iovis 0. M., ut in Catonis oratione est, maiores no- 
stn esse voluerunt. 

4) Roma von der TKmtq bekriinzt auf einer Miinze von Locri in Ita- 
| ion.. Val. Max. VI, 5, 5 Hlam curiam mortalium quis concilium an non 

ridei templum dix&ntl Der alte T. der Fides in Palatio, von welchem der 
f Drieche Ag-athokles bei Fest.p.269 spricht, schcint ein blolses Compliment 
■ so Rom zu sein. 

I’rellej, ROm. Mythol. 15 
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Hand bis zu den Fingern in eine weifse Binde wickeln sollten J). 
Jenes liatte die sinnbildliche Bedeutung, dafs die Fides niclit 
sorgfaltig genug bebiitet und beschirmt vverden konne, dieses 
dafs ihr Sitz, die reclite Hand, rein und beilig gebalten werden 
miisse. Denn immer wurde die Hand und der Handschlag, na- 
mentlich der mit der Becbten, als das Symbol eines Versprechens 
und einer Verbindlichkeit auf Treu und Glauben angesehn2), 
und die Umwicklung eines Gliedes mit geweihten Binden ist dem 
Alterthum aucli sonst als Sinnbild der IleiliguDg dieses Gliedes 
bekannt3 4). Audi das Bild der Fides war mit vorgestreckter 
Rediten dargestellt und mit einem weifsen Sdileier versehn, denn 
weifs ist die Farbe des Lichts und der lautern Treue1), der 
Schleier aber bedeutet dasselbe was bei der Falirt der Flamines 
zum Tempel das scliirmende Dacli des Wagens. — Die romi- 
sdien Dicbter spredien von der alten Treue wie die griediischen 
von der Zeit da videos und Nsf-isaig, die heliren Gottinnen, 
nodi auf der Erde weilten. In diesem Sinne nannte Ennius sie 
beschwingt (apta pinnis), weil sie sich zum Himmel aufge- 
schwungen, Virgil altersgrau (cana), weil sie dem vergangnen 
Geschlechte der Vorzeit angehort, und endlich fuhrt Silius es wei- 
ter aus, wie sie die Erde verlassen babe seitdem Mord, Ungerech- 
tigkeit und Geiz auf derselben heimisch geworden, und wie sie 
nun im Himmel weile, alter als Jupiter, eine Zierde unterGottern 

1) Ad id sacrarium flamines bigis curru arcuate vein iussit manuque 
sad digitos usque involuta rein divinam facere, significantes fidein tutan- 
dam sedemque eius etiam in dextris sacratam esse. Vgl. Serv. V. A. 1, 
292. Das Wort tutari gilt dem Schirmdaclie des Wagens, s. Liv. Ill, 22 
Volsci tutabantur se ratio. Cic. N. D. II, 57 genae ab inferiore parte tu- 
tantes (oculos) subiectae. Tacit. A. I, 30 Hiems imbribus adeo saevis ut 
non egredi tentoria, vix tutari signa possent. 

2) Plin. H. N. XI, 45, 103 inest et aliis partibus quaedam religio, si- 
cut dextera osculis aversa appetitur, in fide porrigitur. Vgl. die Redens- 
arten dextram fidemque dare u. dgl. bei Danz der sacrale Schutz im Rechts- 
verkehr S. 133. 139. 

3) Ueber die heiligen Binden und ihre Anwendung zur Weihe s. Bot- i 
ticher Baumcultus S. 43. 418. Nach Phot. p. 180, 7 und Lex. rhet. p. 273, 25 
banden sich die Mysten, wahrscheinlich bei den Eleusinien, einen Faden um 
die rechte Hand und den rechten Fufs, vermuthlich iiber dem Knochel. 
Auch dieses scheint der symbolische Ausdruck einer Heiligung oder eines 
Geliibdes zu sein. 

4) Horat. Od. I, 35, 21 albo Fides velata panno. Val. Max. VI, 6, 1 
cuius imagine ante oculos posita venerabile Fidei numen dexterarn suam, 
certissimum salutis humanae pignus ostentat. Vgl. Hesiod. T. W. 197 
XeuxoiGiv ipaQseGOL xalvipapevo /Qocc xulbv — Aldcog xcd Ni- 
/usaig. 
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und Menschen, ohne welche weder die Erde noch das Meer den 
begen des Fnedens kennen wurde, eine Gesellin der Gerechtig- 

eit und eine stille GewaJt in der Brust jedes guten Menschen 1). 

d. Terminus. 

Audi die Grenze und der sie darstellende Grenzstein oder 
Grenzpfah1 (termen, terminus) galten im hokeren Alterthum. wo 
die hildlidie Darstellung einer Idee noch mehr vermochte als ihr 
abstracter Ausdruck, fur etwas HeiJiges und von den Gottern 
Emgesetztes, unter welchen Gottern in Griechenland und Italien 
der liochste Gott des Himmels, Zeus und Jupiter, als Princip al- 
er Ordnung auch der eigentliche Schutzherr und Urheher der 

Grenzsteine ist Man wufste es wolil dafs die Abtheilung und 
Abmarkung des Grundeigenthunis nach Gemeinden, Corporatio- 
nen oder Privatgrundstiicken der Anfang aller Befriedigung und 
Bei echtigung der sonst einander wild widerstrebenden Anspruche 
Aller auf AUes ist. In Rom sind es wieder die beiden furstlichen 
babmei, auf welche auch in diesem Kreise die elementaren Ord- 
nungen zuriickgefiihrt wurden. T. Tatius soil den bekannten 
Terminus auf deni Capitole geheiligt haben (Liv. 1, 55 vgl. Varro 
k 1. V, 74), Numa gait fur den Stifter der Terminalia, wie sie zu 
Ende jedes Jahrs d. h. am letzten Februar in Rom und auf dem 
Lande begangen wurden (Dionys II, 74, Plut. Numa 16, Qu. Ro. 
15). Weil soldi ein Fest ohne Grenzen und Abmarkuno- des 
landlichen Grundeigenthums nicht denkbar ist, machte man den 
Numa auch zum Urheher der Begrenzung uberhaupt und der auf 
lhi beruhenden Eintheilung des landlichen Gebietes nach s 
pagis d. h. Landgemeinden, welche aus verschiednen Dorferri 
und zeistreut liegenden Hofen bestehend durch gemeinsame Ver- 
waltung und gemeinsamen Gottesdienst verbunden waren2). 

de Off m1' 29alin4Un' ^v/84^' VgL VirgiI Aen- lf 292 und Ennius b- Cic- i nFAdeS alma°Pta Plnnis et iusiurandum loins, im 
1 iiyest, Monurd.e Rede von verletztcr Treue sein kann, vgl. die folgen- 

nUSa sancta SOcietas regJest Sonst heifsen Cupido, die Musen, Fama bei den rbmischen Dichtern pinna- 
tae, was linmer dem griecluschen nTSQwraC entspricht. 

. rj .If; ReP-I{’ 20 primum agros, quos bello Romulus eeperat 
dmsd vmlrm embus. Vgl. Dionys II, 76. Der magister pagi war zugleich 
dei Grenzaulseher in jedem pagus, dessen Mitglieder pagani liiefsen, wie 

ie leder jedes vicus vicani. Das Wort pagus liangt zusanunen mit paffo 
und pax und bedeutet eigentlich Dorffrieden, den landlichen Gemeindever- 
rnnd sammtlicher zu demselben pagus gehorenden Bauernschaften. 

15* 
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Und weil diese Grenzen und Grenzsteine nach altem Herkommen 
durch religiose Gebrauche geheiligt und durch sehr strenge Ge- 
setze gescliutzt wurden, gait Numa auch fiir den Begrunder dieser 
Gebrauche und dieser Gesetze, namentlich des eben so strengen 
als alterthiimlichen und baufig wiederkehrenden, dafs derjenige 
welcher einen Grenzstein auspfliige verflucht sein solle, er und 
das mitschuldige Joch Ochsen1). Jeder durfte den Schuldigen 
ungestraft und oline sicb zu verunreinigen wie denFrevler gegen 
ein Heiligthum todtschlagen; wofiir freilich mit der Zeit mildere 
Strafen eintraten, d. h. Geldstrafen anstatt der Capitalstrafen. 
Nach deutschen Weisthumern sollte einem solcben Verbrecher 
mit vier wilden Pferden das Haupt abgepllugt und er selbst auf 
der Statte des ausgeackerten Grenzsteins vergraben werden. 

Aucb die bekannte Legende von dem Capitolinischen Ter¬ 
minus , dafs er dem Jupiter niclit habe weicben wollen und des- 
halb in dessen Tempel mit aufgenommen werden mufste, ist nur 
eine Umschreibung seiner Unverriickbarkeit und seines idealen 
Zusammenhanges mit Jupiter. In dem Tempel liatte man iiber 
diesem alten Symbole eine Oefliiung im Dacbe angebracbt; so 
wesentlich scbien Terminus und sein Cultus unter den lichten 
Himmel zu gehoren2). Spiiter giebt es dann auch einen eignen 
Iupiter Terminus oder Terminalis, der dem Z. oqioq der Grie- 
cben nacbgebildet ist und auf romischen Familienmunzen als 
Herme mit starkem gelocktem Haupthaar und gleichem Bart3), 

1) Paul. p. 368 Termino und Dionys II, 74. Natiirlich galten diese 
Gesetze eben so sehr fiir die Gebietsnachbarn und die Grenzsteine des 
Gebiets als fur die Besitzungen auf romischem Grund und Boden. Ueber 
verwandte Gesetze und Gebrauche s. RudorfF zu den Groiuat. vet. II 
p. 236 sqq. und J. Grimm Deutsche Grenzaltertbiimer, Abb. der Berl. Akad. 
v. J. 1843. 

2) Paul. p. 368 Terminus, Serv. V. A. IX, 448 unde in Capitolio pro- 
na pars tecti patet, quae lapidem ipsum Termini spectat, nam Termino 
nonnisi sub divo sacrificabatur. 

3) Auf Miinzen des M. Terentius Varro, des beriihmten Gelehrten, 
der sie als Proquastor im Gefolge des Pompejus schlug. Ueber die Herme 
aus der Gegend von Ravenna mit der Inschr. 10V. TER. M. VAL. ANT. AN. 
TI. CO. V. L. S. s. Gerhard Annali delf lust. 1847 p. 327 PI. S. T. und 
Henzen z. Or. n. 5648, der nur eine Dedication dieser Herme an den Iup. 
Terminalis, nicht eine Darstellung desselben gelten lassen will. Jedenfalls 
ist es eine griechische Form der Darstellung, vgl. Griech. Myth. 1, 252, 
und nichts daraus fiir das italische Alterthum zu schliefsen. Scheint man 
doch spiiter jenen alten symbolischen Grenzstein im T. des Capitolinischen 
Jupiter fiir den Stein ausgegeben zu haben, den Saturnus anstatt des Jupi¬ 
ter verschluckt haben soli, s. Lactant. 1, 20. 
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auf einer aus der Gegend von Ravenna erhaltnen Herme sogar 
mit den Merkmalen beider Geschlechter, ako nach Art der grie- 
chischen Hermaphroditen dargestellt wird. Dagegen sich der alte 
italische Volksglaube, etwas modificirt durch die Lelire etruski- 
scher Priester, erhalten hat in dem merkwurdigen Fragmente 
eines OrakeJs oder einer Olfenbarung, welches in dem Sammel- 
werke der romischen Landinesser steht1) und so lautet: „Wisse 
dafs dasMeer aus dem Aether abgeschieden ist (S. 153). Als aber 
Jupiter das Land Etrurien fur sich in Beschlag nahm, beschlofs 
er und befahl, dafs man die Felder messen und die Aecker ab- 
grenzen solle. Denn er kannte die Habsucht der Menschen und 
ihre irdische Begierde, daher er Alles durch Grenzsteine abge- 
markt haben wollte. Diese werden die Menschen im achten Se- 
culum, wo es bald zu Ende geht, antasten und verrucken. Aber 
wehe dem der sie antastet und verriickt urn seinen Besitz zu 
mehren, den des Nachsten zu mindern: er ist wegen dieses Ver- 
brechens verdammt von den Gottern. Wenn Sklaven es thun, so 
sollen sie von ihrer Herrschaft harte Strafen leiden. Wenn es 
mitWissen der Herrschaft geschieht, so wird deren Ilaus schnell 
ausgei’ottet werden und all ihr Geschlecht untergehn2). Die 
aber, deren Hande den Stein verriickt haben, werden mit schlim- 
men Krankheiten und Wunden geschlagen und ihre Glieder wer¬ 
den schwach werden. Dann wird auch die Erde unter Gewitter- 
stiirmen und Wirbelwinden erbeben und einstiirzen, die Feldfrucht 
von Sturm und Hagel zerschlagen, von den Hundstagen verbrannt, 
vom Mehlthau gefressen werden, und im Volke wird viel Kampf 
und Streit sein3). Das wird geschehn wenn solche Verbrechen 
begangen werden. Deshalb rnerke es Dir und hiite Dich vor Be- 
trug und Falschheit und bewahre diese meine Lehre in einem 
feinen Herzen “. 

1) Gromat. vet. p. 350. Die Ueberschrift ist: Ex libris Vegoiae Ar- 
runti Yeltymno. Also ein aus den Biichern des Vegoia entlehntes Orakel, 
welches an den Arruns Veitymnus gericbtet war. Nach den ersten Worten 
Scias —remotum ist etwas ausgefallen, da notbwendigvonderEntstehungder 
Erde und ihrerVertheilung unter den verschiedenen Viilkern die Rede sein 
mufste. Auch weitcrhin nach den Worten quos quandoque quis scheint 
etwas ausgefallen zu sein. Der ganzen Sprache merkt man die Ueber- 
setzung an. 

2) Vgl. die Inschr. eines terminus bei Or. n. 4332 quisquis hoc su- 
stulcrit aut laeserit, ultimus suorum moriatur. 

3) Vgl. Cic. de Harusp. resp. 19 und 25. Nach Deutschem Glauben 
sind die unseligen Geister und Irrwische solche die bei ihren Lehzeiten 
am Ackerfeld frevelten oder die Heiligkeit der Grenze nicht achteten, s. 
Mosers Patriot. Pbantas. 3, 309, Grimm D. M. 870. 
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Die durch die Heiligkeit der Grenze veranlafsten religiosen 
Gebrauche betreffen theils die Setzung der Grenzsleine theils das 
stadtische und landliche Fest der Terminalien am 23. Febr. d. h. 
am alten Ausgange des Jahrs, welches durch dieses Fest selbst 
begrenzt und abgeschlossen wurde1). Beim Setzen der Grenz- 
steine wurden diese Gebrauche beobachtet. Zuerst wurden die 
Steine in der Niihe der Gruben, in welche sie eingelassen werden 
sollten, aufgerichtet, gesalbt und mit Binden und Kranzen ge- 
sclimuckt. Dann wurde in den Gruben ein Opfer dargebracht 
und verbrannt, der Boden der Grube mit dem Blute des Opfer - 
thiers getrankt und dazu Weihrauch und Feldfriichte, Honig und 
Wein hineingeschiittet. Wenn das Opferthier ganz verbrannt 
war, wurden die Steine auf die noch heifsen Kohlen und die 
Knochenreste des Opferthieres aufgesetzt, weil diese in der Erde 
nicht verwittern, also dem kiinftigen Friedensrichter als sichres 
Merkmal dienen konnten. Endlich wurden die Steine selbst mit 
der grots ten Sorgfalt in die Erde eingerammelt. Und zwar be- 
theiligten sich bei diesen Feierlichkeiten entweder beide Naeh- 
barn oder, wo drei Grundstiicke an einander stiefsen, alle drei2). 
Die landlichen Terminalien, welche Ovid F. II, 641 IT. beschreibt, 
waren ein gemuthliches Fest der Familien und der guten Nach- 
barscliaft. Denn auch hier vereinigten sich die Nachbarn, indem 
der eine die eine, der andre die andre Seite des Grenzsteins be- 
kranzte und an derselben opferte, gewohnlich mit einem Opfer- 
kuchen und unblutigen Opfern, wobei sich immer die ganze Fa- 
milie betheiligte, Mann und Frau, die Kinder und das Gesinde, 
jeder etwas zum Opfer herbeitragend, alle festlich und andachtig. 
VonAndern wurde auch wohl ein Lamm oder einFerkel geopfert 
und der Grenzstein mit dem Blute besprengt3). Endlich verei- 
nigte sich die ganze Nachbarschaft zum gemeinschaftlichenMahle 
und sang Lieder auf den Terminus, den Urheber aller Grenzen 
zwischen Gemeinden, Stadten und machtigen Beichen, ohne den 
iiberall Streit und Hader sein wurde4). Gewifs wurden an clie- 

1) Varro 1. 1. VI, 13 Tevminalia quod is dies anni extremus con¬ 
stitute; duodecimus enim inensis fuit Februarius et quoin intercalatur 
inferiores quinque dies duodecimo demuntur mense. Vgl. Ovid F. II 49, 
Macrob. S. 1, 13, 15, Censorin 20, 6, Liv. XLIII, 11, XLV, 44. 

2) Siculi Flacci de condicionibus agroruin, Groinat. vet. p. 141. 
3) Ovid F. II, 653, Horat Epod. 2, 59 vel agna J'estis caesa Termi- 

nalibus. 
4) Vgl. Gromat. vet. p. 366 und Varro ib. p. 393, wo nicbt allein die 

Begrenzung der Aecker und der Friede, sondern auch alle Mefskunst in 
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sem Tage auch auf dem Capitole und an der alten Grenze der 
romischen Stadtflur entsprechende Gebrauche verrichtet; auf die 
letztere bezieht sich derHain des Terminus an der Via Laurentina, 
sechs Meilen von Rom, wo an den Terminalien mit einein Lamme 
geopfert wurde. Vermuthlich war dieses die alte Grenze zwi- 
schen dem Gebiete der Stadt Rom und dem der Laurenter, wo 
ein alter Grenzstein und ein nachbarlicher Cultus desselben sich 
am langsten erhalten konnte, weil Laurentum und Lavinium von 
den Romern fort und fort als zu gleichen Rechten verbiindete 
Gemeinden angesehen wurden. 

e. Der Nagel in der cella Iovis. 

Da dieser Nagel nach einer alten ritualen Vorschrift, die 
eliedem an der rechten Wand der cella Iovis, da wo die cella Mi- 
nervae an dieselbe sliefs, zu lesen war, jahrlich an den Iden des 
September, dem Einweihungstage des Capitolinischen Tempels 
und dem heiligsten Festtage der Romischen Spiele (S. L95) von 
der hochsten obrigkeitlichen Person des Romischen Staats (qui 
praetor maximus sit, Liv. VII, 3) eingeschlagen werden sollte, so 
kann er unmoglich bios die praktische Redeutung gehabt haben, 
die Jahre in Ermangelung einer bessern Einrichtung zu ziihlen, 
sondern er mufs auch eine religiose Redeutung gehabt haben. 
Das Vorbild finden wir auch hier, wie bei den meisten andern 
Einrichtungen des Capitolinischen Cultus, bei den Etruskern, wie 
namentlich inVulsinii die ahnlicheSitte bestand, mit jedem Jahre 
in dem Tempel der Schicksalsgottin Nortia einen Nagel einzu- 
schlagen und diese Nagel als eine Art von Jahresregister zu be- 
nutzen. Auch fehlt es nicht an sichrer Ivunde der symbolischen 
Redeutung eines solchen Ralkennagels, dafs nehmlich dadurch 
der feste und unwiderrufliche Reschlufs des Schicksals ausge- 
druckt werden sollte, daherRalkennagel, Ivlammern und fliissiges 
Blei, lauter Mittel um die Glieder eines Gebaudes unerschiitterlich 
fest zusammenzufugen, bei Horaz Od. 1, 35, 18 die Attribute der 
ehernen Nothwendigkeit sind, und in einer andern Stelle bei Ho¬ 
raz Od. III, 24, 5 so wie auf einem etruskischen Spiegel die un- 

Zeit und Raum vom Terminus abgeleitet wird. Vgl. Plut. Numa 16, Qu. 
Ro. 15, Nuina habe den terminus geheiiigt cos intaxonov xod cpvkaxa cpi- 
UagxaX elyrjvris, weshalb auch friiherkeine bluligen Opfer erlaubt gewesen 
waren. Dasselbe versichert Dionys. II, 74. 
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abwendbare Stunde des Todes durch einen von der Parce iiber 
dera Haupte des der Zeit Verfallenen eingeschlagenen Nagel sinn- 
bildlich ausgedriickt wird1). Dazu kommt der sprichwortliche 
Gebrauch der Nagel und des Nageleinscblagens fiir alles unwider- 
ruflich Abgemachte und unerschutterlich Ergriffene2), endlich 
dafs Jupiter selbst unter andern Beinamen als Tigillus angerufen 
wurde d. h. als fester Stiitz- und Tragebalken des Himmels und 
der himmlischen Erscheinungen3). Mithin wird auch jener an 
den Iden des September eingeschlagene Nagel etwas Aelmliches 
bedeutet liaben, entweder das Unerschutterliche seiner himmli¬ 
schen Beschlusse uberhaupt, oder speciell die licbte Jahresord- 
nung der Idus (S. 140), unter denen die des September fiir den 
Capitolinischen Goltercultus so besonders bedeutsam waren und 
deshalb auch zu einer regelmafsigen Zahlung der Jahre gut die- 
nen konnten. Uebrigens wurde dieser Nagel seit dem Einwei- 
hungsjahre des Tempels eine Zeitlang regelmafsig von den Con- 
suln eingeschlagen. Dann wurde, seit der Einfuhrung der Dic- 
tatur im J. 253 d. St. dem Dictator als hochster Obrigkeit nach 
dem Wortlaute jenes Gesetzes die Vollziehung jener Ceremonie 
ubertragen und dadurch ihr regelmafsiger Verlauf von selbst 
unterbrochen. Bald wurde sie nachromischerWeise zum blofsen 
opus operatum mit wunderbarem Erfolge, wie man z. B. im J. 
260. d. St., dem Jahre der Secession, dem vom Dictator einge¬ 
schlagenen Nagel einen sonderbaren Einflufs der Siihnung und 
Beruhigung zuschrieb und bei einer andern Gelegenheit das Auf- 
horen einer Pestilenz mit demselben Acte in Verbindung bracbte 
(Liv. VII, 3; VIII, 18). Spater ward der Gebrauch nur ausnahms- 
weise angewendet, so dafs jedesmal ein eigner dictator clavi 
figendi causa gewahlt wurde, namentlich im J. 391 d. St. auf 
Veranlassung einer Pestilenz, bei welcher man sich jenes friihe- 

1) Auf dein Spiegel ist Atropos (Atlirpa) d. h. des unabwendbare 
Schicksal eben im BegrifF den Nagel iiber dem Haupte des Meleager einzu- 
schlagen, s. bei Gerhard 1, 176. 

2) Cic. Verr. V, 21, 53 ut hoc benefieiuin, quemadmodum dicitur, J 
clavo trabali figeret. Petron. 71 nosti, quod sernel destinavi, clavo trabali 
fixumest. Plaut. Asinar. 1, 3, 4 fixus hie apud nos cst animus tuus clavo 
Capidvnis. Vgl. Aeschyl. Suppl.907 rcurcT tcpqkioTca toqcos yopepos dia/x- 
7ia% cog fiivsiv UQUQOTwg. 

3) Augustin G. D. VII, 1, wo mundus der Himmel ist, das diura, s. 
oben S. 165, 2. Vgl. den Ausdruck columen reipublieae, familiae, rerum und 
Horaz in dem Gedichte auf die Fortuna Antias Od. 1, 35, 13 iniurioso ne 
pede proruas stantem columnam d. h. die bestehende Ordnung der 
Dinge. 
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ren" Falls erinnerte, und im J. 423, da viele Personen an Gift 
starben und endlich eine Magd verrieth dafs romische Matronen, 
darunter zwei patricischer Abkunft, dieses Gift gebraut batten: 
eine so unerhorte Untbat, dafs man an eine geistige Storung und 
Gemuthskrankheit dacbte und dabei sich des Nagels im Jahre 
der Secession erinnerte. August bestimmte dafs die abgebenden 
Censoren in den T. des Mars Ultor einen Nagel einscblagen 
sollten (Dio LV, 10). Das Privatleben kannte denselben Gebrauch 
als aberglaubisches Heil- und Suhnungsmittel, durch welcbes 
man Krankheiten und damonische Einilusse abzuvvenden und 
anderswo zu fixiren (defigere) glauble 1). 

f. Iuventas. 

Auch Juventas wollte nicht weichen, als man das Capitol 
baule, dalier man ibr in der Nalie Jupiters, in der Yorhalle der 
Minerva, eine eigne Capelle eingeraumt batte, zum gunstigen Zei- 
cben der ewigen Jugend des romischen Staats. So die bekannte 
Legende2), doch ist in Wahrheit aucli diese Gottin nur die ab- 
gesonderte Personification einer Eigenscbaft, welche zum Wesen 
des Jupiter gehorte, da derselbe als Golt des Segens und natiir- 
lichen Wachsthums auch das gottliche Urbild und der Hort aller 
mannlichen Jugend ist. Daher Iupiter luventus in den beiden In- 
schriften bei Ilenzen n. 5634. 5635 und der altherkommliche, 
angeblich von Servius Tullius eingefuhrte Gebrauch, dafs fur je- 
den Knaben, der zum Jungling wurde, ein Stuck Geld in den 
Kasten der Juventas gelegt werden mufste, wie furjedes Kind in 
den der Iuno Lucina, fur jeden Verstorbcnen in den der Venus 
Libitina (DionysIV, 15). Denn immer ist Juventas die Gottin der 
mannlichen Jugend und ihrer besten Dliithe, wo der Bart zu 
wachsen, der Geist und Character sich zu bilden beginnt und der 

1) Plin. H. N. XXVIII, 6, 17 clavum ferreum defigere in quo loco 
primum caput fixerit corruens morbo comitiali absolutorium eius mali di- 
citur. Vgl. die Zaubernagel bei 0. Jalin iiber den Aberglauben des bosen 
Blicks bei den Alton, in den Bericbten iiber d. V. d. If. Sachs. G. d. W. 
Leipzig 1S55 S. 107 und die Geschichte aus Falerii bei Plutarch Parall. 35, 
wo eine Pestilenz durch das Opfer einer Jungfrau beschwichtigt werden 
soil. Da koinmt ein Adler vom Himinel, der das Opfer unterbricht und 
einen Hammer auf den brennenden Altar legt, mit welchem dann die 
Jungfrau die Kranken schliigt und dadurch hcilt. 

2) Dionys III, 69, Plin. H. N. XXIX, 4, 14; XXXV, 10, 108; Dio 
L1V, 19. 
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Knabe zum Biirger wircl, welcher zunachst als iunior dem Staate 
durch seine Wehrkraft, spater als maior demselben auch durch 
seinen Rath niitzen wird. DerGebrauch war dafs der junge Bur¬ 
ger, wenn er auf dem Forum die toga praetexta der Rnabenjahre 
mit der toga virilis vertauscht und die Bulle mit dem Amulet 
abgelegt hatte, da er sich nun selbst zu schiitzen Mannes genug 
war, dafs er dann alsbald aufs Capitol hinaufging, urn dort der 
Juventas seinen Tribut zu zahlen und vor ihr und dem Jupiter 
anzubeten1): einFamilienfestwelchesbei angesehenerenFamilien 
von selbst einen offentlichen Character annahm und unter den 
Kaisern vollends ein Gegenstand der Ostentation und Adulation 
wurde2). Ueberdies wurden der Juventas regelmafsige Opfer zu 
Anfang desJahres und zwar gleichfalls proiuvenibusgebracht3). 
Seit dem J. 193 v. Chr. gab es einen zweiten Tempel von ihr 
beim Circus Maximus, seit August einen eignen T. der Juventas 
in Palatio 4), wahrscheinlich fur die Opfer und Gebete im nach- 
sten Kreise der kaiserlichen Familie. Auch wurde es seit August 
Sitte dafs der kaiserliche Prinz und bestimmte Thronfolger, so- 
bald er iuvenis geworden war, an die Spitze der Ritterschaft trat 
und als solcher princeps iuventutis genannt wurde, was neue 
Festlichkeiten und Auszeichnungen zur Folge hatte. Die Gottin 
Juventas wurde in den Zeiten der griechischen Bildung gewohn- 
lich mit der Hebe identificirt5). 

1) Serv. V. Eel. IV, 50 Iovem merito puerorum dicunt incrementa 
curare, quia, cum pueri togamvirilem sumpserint, ad Capitolium eunt. 
Augustin C. D. IV, 11 ipse (Iupiter sit) Dea luventas, quae post praetex- 
tam excipiat iuvenilis exordia etc. Vgl. Valer. Max. V, 4, 4, Sueton Claud. 
4, Petron. 88. 

2) ImKal. Cumanum (S. 145,4) heifst es zum 18.0ctbr.: Eo die Caesar 
tog am virilem sumpsit. Supplicatio Spei et Iuve[ntaU\. Vgl. das Kal. An- 
tiat. zu dems. Tage. Es geschah in seinem 14. Lebensjahr. Auch die erste 
Schur des Bartes gab zu ahnlichen Festlichkeiten Anlafs, indem man die 
Erstlinge der Fortuna Barbata oder dem Apoll darbrachte, oder sie auch, 
wie Nero, auf dem Capitole niederlegte, s. Dio XLVIII, 34, luvenal. Ill, 
186, Martial. 1, 31, Petron 29 und iiber Nero, der bei dieser Gelegenheit 
s. g. Iuvenalia d. h. Spiele der vornehmen Jugend veranstaltete, Sueton 
Nero 12, Dio LXI, 19, Lips. z. Tacit. Ann. XIV, 15. Eine ahnliche Be- 
ziehung hat vermuthlich die luventas und Iup. Iuvenis auf Miinzen des 
M. Aurel und des Commodus. 

3) Cic. ad Att. 1, 18, 4, Paul. p. 104, Liv. XXXVI, 36. 

4) Mon. Ancyr. Auch in den Provinzen wurde die luventas oder Iu- 
veutus auf ahnliche Weise verehrt, s. den flamen Iuventutis bei Or. 
n. 2213. 

5) Liv. XXI, 62, Cic. N. D. 1, 40, 112, Ovid F. VI, 65. 
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g. Diiovis und Feiovis. 

Diese beiden Gotter werden zusammengenannt bei Quintil. 
1, 4, 17 und Gellius V, 12, welcher sich auf alte Gebetsformeln 
beruft!), in denen diese Namen neben einander vorkamen. Di¬ 
iovis wurde, wie es scheint, von dem gewohnlichen Diovis oder Ilupiter als Compositum von Di und lovis unterschieden, obgleicb 
der Name nichts Anderes als Diovis bedeutet haben kann, nehm- 
lich einen wohlthatigen Gott des Himmels und des himmlischen 
Lichtes. Vediiovis ist dasselbe Wort mit dem Praefix ve, welche 
Silbe in solchen Zusammensetzungen immer eine nachtheilige, I sich in sich selbst aufhebende Wirkung und Eigenschaft des Be- 
griffs ausdriickt, der in dem Stammworte ausgesprochen ist, 
z. B. vehemens oder vemens, vecors, vesanus, vegrandia farra, 
d. h. im Sprachgebrauch der Landleute solche die nicht recht 
wachsen wollten, vescus d.i. ein solcher der entweder nicht essen 
mag oder mit Heifshunger und ohne Erfolg fur seine Ernahrung 
ifst. Daher kann weder die Erklarung solcher Grammatiker die 
richtige sein, welche den Veiovis fiir einen kleinen, nicht ausge- 

I wachsenen Jupiter hielten (Paul. p. 379, Ovid F. Ill, 445 ff.) Inoch die andrer, welche in der Voraussetzung dafs Jupiter a iu- 
vando abzuleiten sei, den Veiovis fiir das Gegentheil von einem 
hulfreichen Gott, also fiir einen schadlichen und bosen Jupiter 
erklarten. Jedenfalls gehorte dieser Gott zu den altitalischen, da 

i| er sich namentlich bei den Sabinern2) und Latinern nachweisen 
lafst und nach Bom aus Alba Longa gekommen zu sein scheint. 
Aus der kleinen Stadt Bovillae am Fufse des Albaner Gebirgs, 
einer alten Colonie von Alba Longa, hat sich nehmlich ein alter- 
thiimlicher Altar erhalten3), welcher auf der einen Seite die In¬ 

ti Fiir in antiquis spectationibus ist zu lesen precationibus. 
Vgl. ineine Abhdlg. in den Leipz. Berichten der K. Siichs. G. d. W. 1855 
S. 203 ff. 

2) Varro 1. 1. V, 74, wo zu lesen ist Vediiovi Saturnoque. Die 
durch Muller beliebt gewordne Form Vedius findet sich nur bei Martian. 
Cap. II, 142. 166. Bei Ammian Marc. XVII, 10, aus welcher Stelle man 

; einen blitzschleudernden Veiovis der Etrusker gefolgert hat: ut in Tage- 
ticis libris legituv Veiovis fulmine mox tangendos, haben die Mss. Ve- 
gonicis, so dal's eher Vegoiicis zu schreiben sein mochte, vgl. Plin. H. N. 

; II, 54. 
3) S. Klausen Aeneas u. d. Penaten S. 1083 T. IV, 3, llitschl Mon. 

Epigr. p. 29, Canina Via Appia p. 209 t. XLVIII, 2. Die Einwohner von 
Bovillae nennen sich auf Inschriften gewohnlich Albani Longani Bovil- 
lenses. 

. 

j 



236 DRITTER ABSCHNITT. 

schrift tragt: Vediovei Patrei Genteiles Iuliei, aufderandern 
diese: Leege Albana Dicata, woraus also abzunehmen ist dafs 
dieser Altar nach einer aus Alba Longa traditionell iiberkomme- 
nen oder mit den dortigen Gottesdiensten bewahrten ritualen 
Vorschrift geweiht worden war. Die Gentiles Iulii sind die Sip- 
pen der Gens Iulia, welches Geschlecht notorisch zu den altesten 
Albanischen gehorte und in Bovillae wie zu Rom seit alter Zeit 
angesiedelt war. In Rom hatte Veiovis ein beriihmtes Heiligthum 
zwischen dem Capitolium und der Arx d. h. zwischen den beiden 
Gipfeln des Capitolinischen Hiigels, wo das sogenannte Asyl des 
Veiovis und in spaterer Zeit sein Tempel zwischen zweiHainen 
lag, daher der gewohnliche Zusatz inter duos lucos ’). In dem 
Tempel sah man sein Bild mit einem Biindel Pfeile in der Hand, 
daher man ihn spater gewohnlich fur den griechischen Apollo 
erklarte. So ist er auch auf verschiedenen Familienmiinzen als 
Apollo gedacht und abgebildet, der Kopf immer jugendlich und 
unbartig, das Haar mit Lorbeer bekranzt, gewohnlich so, dafs er 
mit der Rechten mehrere in einen Biindel zusammengefafste 
Pfeile ziickt, die man nach einer herkommlichen und weit ver- 
breiteten Allegorie des Alterthums am besten fur ein Bild der 
schiefsenden Sonnenstrahlen erklaren wird. Auch bei der Yer- 
gleichung dieses Gottes mit dem griechischen ivxcoQrjg oder ylv- 
■/MQEvs, auf die der romische Alterthumsforscher Piso gefiihrt 
worden war1 2), liegt Apollo zu Grunde, denn Lykores ist kein 
andrer als Apoll von Delphi in der speciellen Bedeutung eines 
Gottes der Siihne. Eine andre Eigenthiimlichkeit dieses Cultus 
war das Symbol der Ziege, welche in dem Tempel neben dem 
Bible des Veiovis stand und auf jenen Miinzen gleichfalls abge¬ 
bildet wird, geziigelt von einem auf ihr sitzenden gefliigelten 
Knaben, den man mit Recht fiir den Genius des Veiovis (S. 74) 
erklart hat3). Die wahre Bedeutung des Gottes scheint die 
eines jugendlich gedachten Jupiter zu sein, der zugleich Sonnen- 
gott war und als solcher namentlich im Fruhlinge, wo durch die 
heifse Sonne leicht Epidemieen erzeugt werden, gefiirchtet 

1) Becker Handb. 1, 387. 400. 
2) Serv. V. A. II, 761, 0. Jahn in den Leipz. Ber. 1847 S. 421 ff. 
3) Dieselbe Ziege erscheint wieder auf den Miinzen des Antoninus 

Pius und des Gallien, auf jenen mit dem Attribute eines Adlers, auf diesen 
mit der Inschrift Iovi Crescenti, Eckhel D. N. VII p. 33. 398, so dafs 
also die Erkiiirung des Veiovis durch den kleinen Jupiter haften blieb. 
Auch liaben einige Familienmunzen deutlich einen Doppelblitz und keine 
Pfeile, obwohl Ovid nur von letzteren wissen will. 
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wurde; wenigstens fiihrt darauf sovvohl der Vergleich mit ver- 
wandten Erscheinungen als das was wir sonst von diesem Got- 
tesdienste wissen. Die Nonen des Marz waren der herkommliclie 
Festtag, s. Fast. Praenest. und Ovid F. Ill, 429 fT. Die Ziege war 
das gewohnliche Opfer, und zwar wurde sie, wie Gellius a. a. 0. 
sich ausdruckt, ritu humano dargebracht, das will vermuthlich 
sagen: als stellvertretendes Siihnopfer * 1). Deshalb verglich Piso 
den Yeiovis mit dem Apollo Lykoreus von Delphi, ja selbst die 
Sage vom Asyle des Romulus erklart sich unter dieser Yoraus- 
setzung am naturlichsten. Immer heifst es dafs Romulus zwi- 
schen jenen beiden Hainen des Yeiovis eine Zufluchtsstatte fur 
fliichtige Yerbrecher gegrundet und auf diese Weise viele Rurger 
fiir seinen jungen Staat gewonnen habe, dem dieser zweideutige 
Ursprung spater oft genug vorgeworfen ist. Die Griechen haben 
diese Einrichtung nach ilirer Art ein Asyl genannt und wirklich 
wurde sie auch in Rom spater dafur gehalten (Dio XLVII, 19). 
Der wahre Zusammenhang ist aber vermuthlich der, dafs Veiovis 
als Gott der Siihne zugleich ein Gott der Zuflucht verurtheilter 
und ausgestofsener Verbrecher war, welche, wenn sie ihr Vater- 
land meiden mufsten, in der Stadt wo sie Suhnung fanden auch 
einen neuen Heerd finden mochten; wie sich denn verwandte 
Gebrauche der Ausstofsung (exsecratio) und Wiederherstellung 
nach einem Todschlage oder andern todeswurdigen Verbrechen 
aus dem griechischen und romischen Alterthum nachweisen 
lassen. Gewifs ist dafs die Ziege und der Rock in Rom auch 
sonst als Siihnopfer herkommlich waren, z. R. imCulte der Juno 
und des Lupercus. — Aufser dem alten Heiligthum auf dem 
Capitole gab es noch einen Cult des Veiovis auf der Tiberinsel, 
nur dafs sein Name hier seltsam mit dem des Jupiter oder 
Diiovis abwechselt, daher es wahrscheinlich ist dafs vorziig- 
lich in diesem Culte beide Cotter neben einander verehrt wur- 

1) Paul.p. 105 Humanum sacrificium dicebant quod mortui 
causa fiebat. Dieses mortuus ist entweder von einem Getodteten im 
Sinne derBlutsiihne zu verstehn oder in dem eines homo sacer d.h. eines fur 
todeswiirdigerklartenunddeshalbausgestofsenenVerbrechers, der eigentlich 

1 getbdtet werden sollte, aber nach einem stellvertretenden Siihnopfer wie- 
der zu Gnaden angenommen wird, vgl. Virgil Aen. V, 482, wo Entellus, 
nachdem er den Stier anstatt des Dares erschlagen, binzufiigt: Hanc tibi, 
Eryx, meliorem animam pro morte Daretis per solve. Eben des¬ 
halb untersebied man hostiae animales d. h. solche wo die anima, das 
der Gottbeit dargebraebte Leben die Ilauptsacbe war, und consultatoriae, 
wo es auf die Untersuchung der Eingeweide abgesehen war, s. Macrob. Ill 

! 5, 1, Serv. Y. A. IV, 56. 
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den1). Geopfert wurde in diesem Culte am 1. Januar und ne- 
ben dem Aesculap, so dafs er hier vollends als ein Gott der Hei- 
lung erscheint. Moglich dafs auch der neuerdings auf derselben 
Statte bekannt gewordne Iupiter Iurarius mit diesem Doppel- 
culte zusammenhangt2), zumal da Diiovis dem auch auf der Ti- 
berinsel verehrten Schwurgotte Dius Fidius oder Semo Sancus 
sehr nahe gestanden baben mufs. Spater, nachdem das Ver- 
standnifs der alteren italischen Gotter verloren gegangen war, 
ptlegte man auch den Vejovis mit dem Dis Pater, dem Gott des 
Todes und der Unterwelt zu identificiren3), vermuthlich nur 
deswegen weil man ilm fur einen bosen und finstern Jupiter hielt. 

h. Iupiter Anxur. 

Iup. Anxur war der Gott der alten Volskerstadt Anxur, 
welche ihren andern Namen Tarracina vermuthlich den einst auch 
in dieser Gegend herrschenden Etruskern verdankte, dahingegen 
jener gewifs italischen Ursprungs ist, vgl. die Stadt Anxanum 
mit dem Gentile Anxas im Gebiete der Marser, eine andre Stadt 
Anxa in dem der Sallentiner, ferner die bei den Marsern ver- 
elirte Gottin Ancitia oder Angitia. Iupiter Anxur oder Anxu- 
rus, und die Fruhlings-Quellen- und Haingottin Feronia waren 
nach Virgil Aen. VII, 799 die herrschenden Gotter der Gegend 
von Tarracina. Jener wurde nach Servius in der Gestalt eines 
unbartigen Jiinglings dargestellt, also wie der Albanische und 
Romische Vejovis, diese als Juno Virgo, also als seine Gattin und 
von gleicher Jugend und Schonheit. Auf den Mtinzen der Gens 
^ ibia sieht man das Cultusbild des Iovis Axur, wie er hier ge- 
nannt wird, ein thronendes jugendliches Gotterbild mit Scepter 
und Schale, das Haupt mit einer grofsen Strahlenkrone ge- 
schmiickt, so dafs also auch er zugleich dem Jupiter und dem 
Apollo verwandt gewesen sein mufs. 

1) Die Fasti Praenest. nennen Veiovis, Ovid F. 1, 289ff., Liv. XXXI, 
21 und XXXIV, 53 Jupiter oder Diiovis, welcher Name bei Livius XXXI, 
21 mit II. Valesius zu restituiren ist. 

2) Eine aut der Stelle, wo der T. des Aesculap gestanden, gefundene 
Inschrift: [Ex sentential C. Volcaci C. F. Har\uspicis] de stipe Iovi Iu- 
rario [factum m\onimentom. Vgl. Canina Bullet, d. Inst. Arch. 1854 p. 
XXXVII, Henzen Suppl. Or. n. 5633a. Vielleicht ist dieser Iup. Iurarius 
aber auch nur eine Uebersetzung des Z. onxiog. 

3) Macrob. S. Ill, 9, 10, Martian. Cap. 1, 58; II, 142. 166. 



i. Apolio S or anus. 

So hiefs spater der auf dem Gipfel des malerischen Berges 
Soracte in der Nahe des alten Falerii verehrte Gott, liber wel¬ 
ch en wir leider gleichfalls nur mangelhaft unterrichtet sind. 
Mit dem griechischen Namen Apollo benennt ibn namentlich 
Virgil. Aen. XI. 7S5 summe deum, sancti custos Soractis 
Apollo, vgl. Sil. Ital. Pun. V. 175, VII, 662, VIII, 494, ohne 
Zweifel um ihn als Sonnengott zu characterisiren. Der Name 
Soranus scheint nicht nacli dem des Berges gebildet zu sein, 
sondern dieser seinen Namen erst durch den Cult des Sonnen- 

I gottes bekommen zu haben, denn das Wort Soracte oder Sau- 
racte hangt hochst wahrscheinlich zusammen mit dem lateini- 

| schen Sol oder Saul, dem gothischen Savil, litth. Saule, da die 
tenues 1 und r in den italischen Dialecten sehr oft in einander 
libergehn und alle diese Worter ihre gemeinsame Wurzel ha¬ 
ben in dem Sanskritstamm svard.i. glanzen1). Merkwurdig ist es 
dafs aucli hier Feronia neben dem Sonnengotte verehrt wird, 
daher sich dieser Apollo Soranus von selbst zu jenem Iupiter 
Anxur stellt. Was wir sonst noch von seiner Yerehrung erfah- 
ren, hangt zum Theil mit der Natur des Berges Soracte zusam¬ 
men. Derselbe ist aus der Mitte einer fruchtbaren Landschaft 
von vulkanischen Kraften in die Hohe getrieben; noch jetzt 
befindet sich an seiner ostlichen Seite, in der Nahe der Kirche 
S. Romana, eine Hohle mit tiefen Spalten (le Voragini), aus wel- 
chen hose Diinste aufsteigen, von denen auch die Alten erzah- 
len2). Das jetzige Dorf Sant Oreste ist wahrscheinlich der alte 
lucus Feroniae, aus welchem mit der Zeit eine kleine Stadt ge- 
worden war, die sehr alte Kirche San Silvestro oben auf dem So¬ 
racte liegt vermuthlich auf der Stelle des alten Apollotempels. 

: Der Apennin ist so nahe, dafs die Wolfe im Winter zahlreich in 
dieser Gegend streifen, wahrend sie sich in der besseren Jahres- 
zeit wieder ins Gebirge zuriickziehn. Daher die Legende b. 

j 1) G. Curtius in der Zeitschr. f. vergl. Sprachf. 1, 29ff. Vgl. Cato bei 
j Varro r. r. II, 3, 3 in Sauracli Fiscello caprae ferae sunt etc., wo von 

einem andern Berge die Rede ist. Die Endung acte ist zu vergleiclicn mit 
Teate, Reate. 

2) Plin. H. N. II, 93, 95. Varro wufste auch von einer heilsen Quelle 
am Soracte, die um Sonnenaufgang besonders stark fliel'se und deren Was- 
ser den Viigeln todtlich sei, ib. XXXI, 2, 19. Ueber die Oertlichkeiten s. 

j Dennis, die Stiidte und Begrabnifspliitze Etruriens, Lpz. 1852 S. 119 IT. 
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Servius zu Aen. XI, 785, dafs einst, als man grade dem Dis 
Pater auf diesem Berge, der ihm und den Todten geweilit sei, 
geopfert habe, plotzlich Wolfe erschienen seien und die Opfer- 
stucke von dem brennenden Altare geraubt hatten. Als die 
Hirten sie verfolgten, seien sie an eine Hohle gekommen, aus 
welcher ein mefitiscber Dunst mit solcber Starke hervorgedrun- 
gen sei, dafs die Hirten alsbald todt niederfielen. Ja es babe 
sidi daruber, dafs die Hirten die Wolfe verfolgten, eine Pest fiber 
das ganze Land verbreitet, von welcher ein Orakel Erlosung 
versprochen babe, sobald die Einwohner wie die Wolfe vom 
Raube leben wiirden. So sei das Geschlecht der Hirpi Sorani d. 
b. der dem Gotte des Soracte, den man also spater audi fiir einen 
Dis Pater nahm, geweibeten Wolfe entstanden1), ein Gescblecht von 
welchem sidi einige Familien bis in dieZeit der romischen Kaiser 
erbalten batten. Es scheinen Geweihte des Gottes vom Soracte 
gewesen zu sein, welche beilaufig aucb die in Italien seit alter Zeit 
sehr verbreiteteKunst derVogelschau trieben. Besonders beriihmt 
aber waren sie durcli die Kiinste, mit denen sie bei dem jahrlichen 
Feste des Apollo und der Feronia, welcbes bei Feronia, dem jet- 
zigen Sant Oreste gefeiertwurde, bervortraten. Sie gingen nehm- 
licli dann mit blofsen Fiifsen durcli brennende Haufen Holzes 
ohne sicli zu verbrennen und waren dafur vom romischen Senate 
ein fiir allemal vom Kriegsdienste und andern gemeinen Yer- 
pflichtungen freigesprocben. Eigentlicb sollte es die Begeiste- 
rung des Gottesdienstes sein, welche dieses Wunder verrichtete, 
doch wufste Varro von einer Salbe, mit welcber diese s. g. Wolfe 
ihre Fufssohlen bestricben. Der Gebrauch als solcber erinnert 
sebr an dieOster- und Johannisfeuer in Deutschland und andern 
Gegenden, welche gleicbfalls der Sonne galten und nach dem Glau- 
ben friiberer Zeiten eine reinigende Kraft batten, so dafs die hin- 
durcbgehenden oder springenden Menscben oder das hindurch- 
getriebene Yieh, wie dieses aucb bei den romischen Palilien ge- 
schah, dadurch gesiihnt und gereinigt wurde; ja wir wissen von 
einem schottischen Feste, welcbes dem alten celtisclien Sonnen- 
gotte Beal oder Belenus gait, wo eine durch das Loos bestimmte 

1) Hirpi oder irpi ist das sabinische Wort fiir lupus und nur dialek- 
tisch davon verschieden. Der Wolf heifst nehmlich sanskr. vrka, slav. ulk, 
volk, vliiku, griech. ).vy.og, lat. lupus, sab. irpus (p fiir k), goth, wulfs (f 
fiir das lat. p), immer dasselbe Wort. Auch die samnitischen Hirpiner hat- 
ten ihren Namen daber. Ueber die Hirpi Sorani s. Varro b. Serv. A. XI, 
787, Plin. H. N. VII, 2, Strabo V p. 226, Solin. 8. Augur Soranus, Cic. de 
Divin. 1, 47, 105. 
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Persson dreimal durch ein angeziindetes Feuer springen mufste 
d dajiei sem Leben nskirte, doch glaubte man sich auf diese 

Weise der Gunst des Gottes zu versichern und das Jahrfrucht- 

)• 5° m6gen auch Jene geweiheten Wolfe ihren 
gefahi lichen Gang dur.chs Feuer ursprunglich stellvertretend fur 
das Land oder die Gememde der Falisker gethan haben, um das- 
se!be zu suhnen und lhm die Gunst des auf dem Gipfel des So- 
racte thronenden Gottes fur das bevorstehende Jahr zu gewin- 
nen, denn die Wolfe und diePestilenz erinnern sehr an den Win- 

Z 7 ^°C-hi f ZU ?'emerken’dafs auch die Tuskulaner einen Jupi¬ 
ter des Fiuhhngs kannten, den sie Deus Maius oder Iupiter 
n aiu® naunten und neben der Maia verehrten* 2), welche mit der 

ona Dea identisch ist und dem Maimonate seinen Namen gege- 
ben hatte: ein Paar, welches von selbst an den volskischen Ju¬ 
piter und die Juno \irgo und an den Gott vom Soracte und die 

eioma erinnert. Dabs das Bild eines jugendlichen Jupiter, der 
zugleich als Sonnengott verehrt wurde, uberhaupt in Italien 
verbreitet war, beweist auch eine im Gebiete des alten Picenum 
gelundene Bronzefigur in der Gestalt eines anmuthigen, halb be- 
kleideten Junglmgs, dessen Haupt wie beim Jupiter Anxur mit 
Mrahlen umgeben ist, nut emer sonst nicht verstandlichen In- 
schrift in welcher man aber das Wort Juve fur Jovi leicht er- 
kennt3). 

3. Juno. 

Juno ist Jovino, das Femininum von Jovis, also eine weib- 
j he Macht des Himmels und des himmlischen Lichtes, naher 
des neu erscheinenden Mondes; daher zugleich Geburtsgottin und 
die weibhche Gottin schlechthin, als himmlischeMatrone und Ko- 
mgm, in welcher Bedeutung sie neben dem Iupiter Bex als Regina 
verehrt wurde. Die Geburt des Lichtes aus dem Dunkel ward 
den Alien immer zur Allegorie der Geburt und der Entbindune 
uberhaupt daher m Italien auch die Mater Matuta zugleich die 
Gottin des fruhen Tageshchts und eine Geburtsgottin ist und so¬ 

li J. Grimm D. M. S. 579ff. 
2) Macrob. S. 1, 12, 17, vgl. Henzen Suppl. Or. n. 5637. 

, 7 Mommsen Unterit. Dial. t. XVI S. 359ff., Aufrecht und Kirch- 
noa Umbr. Sprachdenkm. II, 400, Tb. Bergk Zeitschr. f. A. W. 1856 n. 18. 

ie Inschrift ist Cats Paiz Valiens (der Name) Iuve zalsesure. 
Preller, Rom. Mythol. jg 

I 
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wohl in Italien als in Griechenland Diana oder Artemis zugleich 
Mond- und Geburtsgottin. Juno aber reprasentirte in Italien so 
ganz wesentlich die weibliche Natur uberhaupt, als gebarende 
Gottin, Mutter und Matrone, dafs sie in dieser Hinsicht ganz dem 
Genius der Manner entsprach, d.h. wie dieser zeugerisch ist und 
als solcher in jedem Manne von neuem individualisirt, so ist Juno 
als das weibliche Wesen schlechthin auch in jedem einzelnen 
weiblichen Wesen individualisirt. Daher bekanntlich jede Frau 
und jedes Madchen so gut ihre Juno hatte wie jeder Mann seinen 
Genius, ihrer Juno am Geburtstage opferte, bei ihrer Juno 
schwur u. s. w.1). 

Unter den einzelnen Culten ist zunachst der der Iuno Lu- 
cina wohl der iilteste und durch ganz Italien am allgemeinsten 
verbreitete2). Sie entspricht als solche dem Iup. Lucetius und 
ist wie dieser zunachst Lichtgott, d. h. wie Jupiter der Gott aller 
Idus, der Vollmondstage war, so Juno die Gottin aller Kalenden, 
wo die Mondsicliel nach dem Neumonde zuerst wieder erschien, 
also wie von neuem geboren wurde (S. 140); daher Juno bei den 
Laurentern den Beinamen Kalendaris fiihrte und in Rom an je¬ 
dem ersten Monatstage ihr regelmafsigesOpfer bekam. Sobald der 
Pontifex Minor die Mondsichel wieder am Ilimmel sab, meldete 
er es dem RexSacrorum, der darauf mit ihm das Capitol bestieg 
und in der Curia Calabra der Juno opferte, wahrend ihr gleich- 
zeitig in der Regia von seiner Gemahlin, der Regina Sacrorum, 
ein Lamm'oder ein Schwein dargebracht wurde. Dann rief eben 
jener Subalterne des Collegiums derPontifices bei derselben Curie, 
welche deshalb Calabra hiefs, vor dem versammelten Yolke aus, 
wie viele Tage in jedem Monate bis zu den Nonen sein wiirden, 
ob fiinf oder sieben, wie Varro berichtet mit diesen Worten: Dies 
te quinque calo Iuno Covella, oder Septem dies te calo Iuno Co- 
vella, welcher Beiname mit cavus, ytoilog und coelum zusammen- 

1) S. oben S. 76 und Seneca Ep. 110 singulis aui Genium aut Iu- I 
nonem dederunt. Tibull. Ill, 6, 47 etsi perque suos fallax iuravit ocellos 1 
lunonemque suam perque suam Venerem. IV, 6, 1 Natalis Iuno sanctos f 
cape turis acervos. Vgl. Petron. 25 und die Inschriften b. Fabretti Inscr. I 
Antiq. p. 73 sq., Or. n. 1319 —1328. Charisius p. 117 ed. Lindem. kennt I 
den Schwur Ejuno, wie Ecastor, Edepol. jj! | 

2) Iuno Lucina unter den Gottern des T. Tatius, Varro 1. I. V, 74, iu ' 
Campanien s. die Inschr. aus Gales bei Mommsen I. N. 3953. Eine sehr al- Ifj ( 
terthiimliche bei demselben n. 6762 IVNONEI LOVCINA. Nach Apulei. Jn 
Met. VI, 4 p. 389 nannte der ganze Orient die Juno Zvyia, der ganze Oc¬ 
cident Lucina. Nach Martian. Cap. II, 149 gab es auch eine Iuno Lucetia. , 
Die Griechen iibersetzen 'Hqk (pcoOcpoQog. | ( 
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hangt, also den ausgehohlten, nehmlich den zunehnienden Mond 
bedeutet (Macrob. 1, 15, 10, Varro 1. 1. YJ, 27). Zvveitens gait 
dann aber eben diese Mond- und Lichtgottin Juno in Italien zu- 
gleich fur die erste und machtigste aller Geburtsgottinnen, daher 

?e als soIche von allen F^uen in den heifsesten Stunden ihres 
Lebens angerufen1 2 *) und auch sonst in vielen eigenthumlichen 
und alterthumlichen Gebrauchen verehrt wurde. Varro erzahlt 
dafs die Frauen der Iuno Lucina ihre Augenbrauen zu heiligen 
p legten, well die Augen das Liclit des Leibes und die Augen¬ 
brauen em Schutz der Augen sinda), Tertullian dafs die schwan- 
gern rrauen lliren Leib mit Binden, die im T. der Lucina geweiht 
waren, umwickelten und nach ilirer Entbindung derselben eine 
ganze Woche lang einenTisch deckten, Andre dafs solche Frauen, 
wenn sie zum Gottesdienste der Lucina gingen, aUe Knoten an 
iJirem Leibe, auch die des Haares auflosten, weil jeder Knoten 
selbst die Verschrankung der Hande, als Hindernifs einer leichten 
Geburt angesehen wurde3). In Rom lag ihr Heiligthum, eins der 
altesten und angesehensten derStadt, an den Esquilien, nicht weit 
von der Subura und den Carinen, unigeben von einem Haine 
dessen Ovid. F. II. 427 If. in einer fur diesen Gottesdienst charac- 
tenstischen Legende gedenkt. Die neuvermahlten Sabinerinnen, 
die Stammmutter des romischen Patriciats, sind unfruchtbar. 
Manner und Frauen pilgern zum Haine der Lucina4) und beten; 
da ertont aus den Wipfeln der Baume plotzlich eine Stimme, der 
heilige Bock solle den Rucken der Mutter besteigen (Italidas ’ma- 
tres sacerhircus inito), eineMahnung an den Gottder Befruchtung, 
den Faunus, Lupercus oder Inuus, den romischen Frauen Fruchf- 
barkeit zu verleihn. EinSeher schlachtetnuneinenBock, schneidet 
Riemen aus dem Fell und schlagt mit diesen den Rucken der 
Frauen, worauf sie mit Lucinas Hiilfe schwanger werden: ganz 
nach dem gewohnlichen Ritus der Lupercalien im Februar, bei 

1) Plaat. Aulul. IV, 7, 11 Terent. Ill, 4, 41, Propert. IV 1 95 vet 
Ovid F. II, 447 ff„ Plut. Qu! Ro. 77, TertulL d. L 39, ’Arnob. Ill,' 
21. 26 u. a. ’ 

2) Vgl. Paul. p. 304 Supercilia. 

^ 3) V- A- IV’ 518’ 0vid F- m> 257ff- Man schenkte deshalb den 
r rauen Schlussel, ob significandam partus facilitatem, Paul. p. 56 clavim. 
Nach Fulgent, p. 389 pflegte die von Zwillingen Entbundne der Juno s. g. 
oves ambignas zu opfern d. h. ein Mutterlamm mit zwei kleinen zu beiden 
Seiten angebundenen Lammern. 

4) Dieser Hain gait fur alter als die Stadt, man leitete sogar den Na- 
men Lucina davon ab, s. Plin.XVI, 44,85. Vgl. ib. 31, 57 von einem Haine 
der Juno in Nuceria. 

16* 
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welchen auch Juno betheiligt war. Nach einer angeblichen Be- 
stimmung des Servius Tullius mufste fiir jede mannliche Geburt 
in den Kasten der Lucina ein Stuck Geld gethan werden (S. 233). 
Das dauernde Ansehn des Cultus zeigt sich auch in verschiede- 
nen Inscbriften und Miinzen, von denen die letzteren zugleich das 
Bild der alten IVationalgottin vergegenwartigen, wie es verschleiert 
sitzt oder stebt und in der rechten Hand eine Bliithe, das Sym¬ 
bol der Hoffnung, in der linken ein Wickelkind halt1). Das an- 
gesehenste Fest dieser Gottin fiel auf die Kalenden des Marz, weil 
diese Kalenden als die ersten des neuen Jahrs nach alter Rechnung 
auch die Gottin des neuen Lichtes und der Geburt vor alien ubri- 
gen inErinnerung brachten. Es war ganz einFest der Matronen x 
d. h. der Mutter von altromischer Abkunft2), daher es auch den 
Namen der Matronalia fiihrte: wohl das angesehenste und po- 
pularste von den verschiedenen Frauenfesten, welche in Rom 
gefeiert wurden. Nur Jungfrauen oder unbescholtene Ehefrauen 
durften theilnelimen, dem Kebsweibe (pellex) war es durch ein 
Gesetz des Numa ausdriicklich untersagt worden, den Altar der 
Juno zu beriihren; hatte sie ihn ja beriihrt, so mufste sie mit 
gelostem Haar der Gottin ein Lamm opfern (Gell. N. A. IV., 3). 
Uebrigens ein heitres und gemuthliches Fest, welches im Schoofse 
der Familien begangen wurde, daher die Unverheiratheten iibel 
daran waren (Horat. Od. Ill, 8, 1). Ueberall wurde fur das Gluck 
der Ehe geopfert und gebetet, die Manner beschenkten die Frauen, 
die Frauen aber bewirtheten an diesem Tage die Sklaven, wie die 
Manner an den Saturnalien; daher der beliebte Atellanendichter 
L. Pomponius ein Stuck unter dem Titel Martiae Kalendae ge- 

1) Vgl. namentlich die aufVeranlassung einer gliicklichen Entbindung 
der Lucilla gescblagenen Miinzen mit der Inschrift Iunoni Lucinae b. 
Eckhel D. N. VII p. 99. Auch wiederholt sich derselbe Typus auf M. der 
Mammaa und Salonina. Die von' H. Brunn Ann. d. Inst. 1848 p. 430 sq. be- 
sprochene Darstellung der tav. N., wo die Gottin eine FackeJ in der R. 
halt und mit der linken Brust ein Kind stillt, wahrend hinter ihr ein Baum 
mit einer Jagdtasche zu sehen ist, scheint die Iuno Lucina im Sinne der 
spiiteren Zeit zu sein, wo sie oft mit der Diana identificirt wurde, vgl. Ca- 
tull. 34,13 und die auf eine Entbindung der Kaiserin Salonina geschlagene 
M. mit der Inschr. Iunoni Cons(ervatrici) Aug. und dem Bilde eines Hir- 
sches. Verschiedne Inscbriften, welche in der Gegend des alten Heilig- 
thums gefunden sind und sich auf Geliibde und Geschenke gliicklich entbund- 
ner Frauen, Gebete fiir das Wohl der kaiserl. Familie u. a. beziehn, b. Or. 
n. 874. 1297. 1298, Stephani Bullet. Archeol. 1845 p. 65 sq. 

2) Mater, materfamilias und matrona ist so ziemlich dasselbe, s.Paul. 
p. 125, Serv. V. A. IX, 216; XI, 474. 581, Gellius N. A. XVIII, 6. 
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dichtet hatte. Zugleich eilte an diesen ersten Tagen des Marz 
wo auch der Stiftungstag des bald nach der Zerstorung Roms 
durch die Gallier erbauten Tempels der Lucina gefeiert wurde 
Alles zu diesem alten Heiligthum, Madchen und Frauen urn 
fromme Gaben und Gebete darzubringen und Mars und Juno zu 
feiern, den mannhchsten aller Gotter und die grofse Schutzgottin 

Ser We‘bl,^hen ^.atur’ seiche den starken Mars, das Urbild8aller 

Set ha en f T ? fb°ren Und damit das n™e Jahr 
„ J ,1 batt<: Auch gedachte man der Geburt des Romulus 

erstn6 dShen V Sab™eriDne?’ der ewten Ehefrauen und der 
ln Uh hQ\VermahIUDg der r6mischen Geschichte: vor 
maldin d^ R Sabmer‘nnen ^erHersilia, der brautlicben Ge- 
mahlm des Romulus-Quinnus, hinter welcher sich vermuthlich 

Xlfl isr%^ebeS"-r? E^eg6Ui? Verbirgt' Auch die bei Gellius 
xm, 23 (22) erwahnte Herie Iunonis scheint in diesen Zu- 
sammenhang zu gehoren, da beide Namen mit dem umbrischen 
und oscisehen Stamm her oder hers zusammenhangen, welcher 
ern Verlangen ausdriickt und uns in andern Benennungen der 
alteren latimschen Mythologie wieder begegnen wird 

Auch verschiedne andre alterthumliche Beinamen der Juno 
beziehn sich auf Schwangerschaft und Geburt und es ist zu ver- 
muthen, dafs vorzugsweise Lucina in offentlichen Gebeten mit 
solchen Cu tusnamen angerufen wurde. So wird eine Iuno 
bluonia oder Fluviona genannt als Gottin der Menstruation, 
welche diese wahrend der Schwangerschaft hemme und auf die 
Weise, wie man glaubte, die Leibesfrucht nahre2), eine andre 
welche mim Os sip a go nannte, weil man ihr die Yerdichtung 
und Befestjgung derKnochen desKindes im Mutterleibe zuschrieb, 

e,nd ‘cb eme Iu“° °lJ1gena, welche im Augenblick der Geburt 
als Hulfe angerufen wurde* 2 3 *). 

p. 147 M c1} T?V,id IU’ TibuIL m, 1, Plut.RonmI.21, Paul. 
Maitias Kalendas und die Stellen bei Marquardt Handb. IV 446 

2) Paul. p. 92 Fluoniam Iunonem mulieres valebant,’quod earn san- 

inTv\tvvTlT^TPtU rfneVe Putabant Vgl. Tertull. ad Nat. II, 1 
vrr o i 5’ 13 ha(f est generando homini materia. Augustin C. D. 

visfihgnt Clne eigDe DeU Mena’ quae menstrms Jluoribus praeest, Io- 

3) Arnob. Ill, 30 Si aer ilia est, — nulla soror et coniunx omnipo- 
tentis repeneturlovis, nulla Fluvionia, nulla Pom ana, nulla Os si- 
pagina, nulla Februtis, Populonia, Cinxia, Caprotina. Ib. IV, 

yarn quae durat el sokdat inf antibus parvis ossa, Ossilago ipsa me- 
moratur. An jener Stelle ist zu lesen: nulla Lucina, nulla Opigen a 
nulla Februlis, vgl. Martian Cap. II, 149, an dieser Ossipago 
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Ein andrer sehr alterthumlicher und durch ganz Latium sehr 
angesehener Cultus war der der Iuno Lanuvina oderSospita 
und Si spit a (auch Sospes und Sispes), deren alter Hain und 
Tempel in Lanuvium auch fur Rom sehr heilig war *)• Auch gab 
es einen eignen Tempel dieser Gottin in Rom am forum Olitorium 
und einen zweiten auf dem Palatin1 2); obwohl das angesehenste 
Heiligthum immer jenes alte zu Lanuvium blieb, dessen Tempel 
und Hain, von Priesterwohnungen umgeben und reich durch 
seinen Schatz, auf Veranlassung von Prodigien und andrer Um- 
stande oft erwahnt wird3). Die romischen Consuln mufsten hier 
jahrlich zu einer bestimmten Zeit ein Opfer darbringen (Cic. pro 
Murena 41, 90), und noch Antoninus Pius, welcher aul einer Villa 
in der Nahe von Lanuvium das Licht der Welt erblickt liatte4), 
erbaute einen neuen Tempel dieser Gottin, welche ohne Zweifel 
auch Geburtsgottin war. Ihr vollstandiger Name ist in Dedica- 
tionsinschriften Iuno Sospita Mater Regina5). IndemHaine 
befand sicli eine Hohle, in welcher eine Schlange hauste, vermuth- 
lich als Symbol der Iuno Iunonis (S. 74), welcher alljahrlich im 
Friihjahre von einer Jungfrau ein Opferkuclien dargebrachtwurde, 
wobei sie mit verbundenen Augen in die Hohle gefiihrt wurde. 
Genofs die Schlange von diesem Opfer, so gait dieses fiir einen 
Reweis der Reinheit des Madchens und der Fruchtbarkeit des 
Jahres, verschmahte sie es, so war das Madchen nicht rein ge- 
wesen (Propert. IV, 8, 3 ff., Aelian H. A. XI, 16). Sehr eigen- 

1) Liv. Vllt, 14, Fest. p. 343 Sis pit em Iunonem, quam vulgo Sos- 
pitem appellabant, antiqui usurpabant. Iunone Seispitei Henzen n. 
5659a. Auf M. des Antoninus Pius und b. Or.n. 1309 heifst sie Sispita, 

bei Or. 1292. 1293 Lanumvina. 
2) Liv. XXXII, 30, XXXIV, 53 wo fur 1. Matutae mit Sigonius zu 

schreiben istSospitae. Vgl. Ovid. F.II, 55. 
3) Liv. XXII, 1, Iul. Obseq. 5. 46 u. A. Besonders machte das Ge- 

sicht der Caecilia im J. 90 v. Chr. Sensation, nach welchem der Senat sicb 
des vernachlassigten Cultus eifrig annahm, s. Cic. d. Divin. 1, 2. 44, Iul. 
Obseq. 55. Inschriften erwahnen eine Priesterin der Juno und einen Sa- 
cerdos et Pontifex Lanuvinorum immunis, s. Mommsen I. N. n. 5786 — 89. 
Im Tempel befanden sich u. a. zwei Bilder der Helena und der Atalante 
d. b. der hingebenden und der sproden Weiblichkeit, Plin. XXXV, 6, 17. 
Ueber die Lage des Tempels s. Abeken Mittelitalien S. 215. 

4) S. Iul. Capitolin 8. Daher die Miinzen dieses Kaisers und des 
Commodus, welcher gleichfalls dort geboren war, mit dem Namen und dem 

Bilde der Gottin, s. Eckhel D. N. V p. 293. 
5) Or. n. 1308. 1309, Henzen n. 5659 a, Mommsen I. N. 6763 vgl. Or. 

4014. Abgekiirzt I. S. M. R., auch auf den Denaren des Thorius Balbus 

mit dem Stier. 
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thumlich war das Bild der Gottin, welches wir theils durch Be- 
schreibungen der Alten theils durch das Geprage verscliiedner 
Munzen romischer Familien kennen1), welche aus Lanuvium 
stammten oder sich aus andern Griinden zu diesem Culte be- 
kannten; auf welchen Munzen man hin und wieder auch jenes 
Wunder der Schlange und des Madchens ahgehildet findet. An- 
gethan mit einem matronalen Gewande ist diese Juno dariiber 
bekleidet mit einem Ziegenfell, welches zugleich als Helm und als 
Panzer dient, gebogenen Schnabelschuhen alter Sitte und einem 
ausgeschnittenen Schilde, wozu sie den Jagdspiefs schwingt. 
Also war sie als Sospita zugleich eine wehrhafte Gottin, wie Juno 
denn auch zu Tibur und bei den Sabinern als solche gedacht 
wurde, auch in Griechenland und in Bom, wo sie Gewitter er- 
regt und Blitze schleudert so gut wie Jupiter2). Doch war sie 
auch Mater d. h. eine Muttergottin der weiblichen Natur, der 
Ehe, Entbindung und Kinderzucht, wie Lucina; auch wird dahin 
jenes Ziegenfell zu deuten sein, welches gewifs dasselbe bedeu- 
tete wie das Bocksfell im Culte der Lupercalien, nehmlich Reini- 
gung und Befruchtung, daher das Bocksfell der Luperci auch 
amiculum Iunonis d. h. eine Giirtung der Juno genannt und 
diese Gottin selbst als Februlis oder Februata an der Feier 
der Lupercalien betheiligt wurde3). Es ist eben deshalb zu ver- 
muthen dafs auch das Hauptfest der Juno zu Lanuvium im Fe- 
bruar war und zwar an den Kalenden dieses Monats, zumal da 
nach Ovid. F. II., 55 inRom derselbeTag der Sospita heilig war. 

Auch bei den Sabinern wurde Juno unter eigenthiimlichen 
Formen verehrt, namentlich als Curitis oder Quiritis, welcher 

1) Cic. N. D. 1, 29, 83 illatn vestram Sospitam, quant tu nunquam 
ne in somniis quidem vides nisi cum pelle caprina, cum hasta, cum scutulo, 
cum calceolis repandis. Vgl. die Grabinschrift einer Priesterin dieser Juno 
b. Or. n. 1308, quae in aede Iunonis Sospitae Matris Reginae scutulum et 
clypeum et hastam et calceos rite novavit voto und die Familienmiinzen der 
Cornificii, Mettii, Papii, Procilii, Roscii, Thorii, und die nach den M. der 
Roscii restaurirte Statue im M. Pio Q. b. Visconti II t. 21. Wichtiger Kopf 
b. Panofka Terracotten des K. Mus. z. Berlin T. X. 

2) Virg. Aen. 1, 42 u. dazu Serv., welcher Stellen aus Attius und 

Varro citirt, vgl. Liv. XXXII, 1 Iovi donum fulmen aureum pondo L 
factum, lunoni Minervaeque ex argento. 

3) Paul. p. 85 Februarius mensis quod turn — populus februaretur 
i. e. lustraretur, vel a lunone februata, quam alii februalem, 
Romani f ebrulim vacant, quod ipsi eo mense sacra fiebant eiusque 
feriae erant Lupercalia, quo die mulieres J'ebruabantur a Lupercis ami- 
culo Iunonis i. e. pelle caprina, quam ob causam is quoque dies februa- 
tus appellabatur. 
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Cultus durch die Sabiner nach Rom kam und dort mit der Ein- 
richtung der Curien in engem Zusammenhange stand; doch fand 
sich derselbe Cultus auch zu Tibur und zu Faleriii), welche 
letztere Stadt wie Rom und andre Stadte dieser Gegend in friiher 
Zeit ein starkes Element sabinischer oder umbrischer Bevolke- 
rung in sich aufgenommen zu haben scheint. Der Name ist wie 
der des sabinischen Quirinus und der Quirites abzuleiten von dem 
Worte quiris oder curis, welches Lanze hedeutete, das Symbol 
des wehrhaften Mannes, hier speciell in seinem ehelichen Ver- 
haltnifs zur Frau, der Mutter seiner Kinder, welche sich auf Leben 
und Tod in seine Gewalt gegeben hat, aber dafiir auch von ihm 
vertreten werden mufs, rechtlich oder mit Gewalt, daher diese 
Juno als Schutzgottin der Matronen die Lanze in der Hand ffihrt. 
Als Gottin der Ehe und des auf der Ehe beruhenden Familien- 
lebens in seinen engeren und weiteren Kreisen wurde sie vorziig- 
lich in den Curien verehrt1 2), die sogar nach ihr benannt zu sein 
scheinen, wie die einzelnen Curien in Rom ihre Namen von den 
ersten sabinischen Miittern bekommen haben sollen; ja es scheint 
wohl dafs auch der alte romische Hochzeitsgebrauch, das Haar 
einer Braut mit einer s. g. hasta celibaris d. h. einer Jungfern- 
lanze zu scheiteln3), mit dem Culte dieser Juno zusammenhangt, 
indem dadurch vermuthlichsymbolischausgedruckt werden sollte, 
dafs die Braut als eheliche Frau sich zwar in der Gewalt des 
Mannes, aber auch unter dem Schutze der Juno befinden werde. 
In Tibur, wo es gleichfalls Curien gab (Or. n. 3740), scheint 
diese Juno zugleich wie die Lanuvinische als kriegerische und als 
befruchtende Schutzgottin der Stadt verehrt worden zu sein; 
daher man zu ihr betete4): „0 Juno hoch zu Wagen, erhalte mit 

1) Tertull. Apolog. 24 Faliscorum in honorem Patris Curis et acce¬ 
pt cognomen luno. Vgl. die Inschriften b. Or. *. 1304 und Henzen n. 
5659 und die aus Tibur b. Or. n. 1303. Die aus Benevent b. Mommsen I. 
N. n. 1381 halt Henzen Suppl. Or. Ill p. 135 fur unacbt. 

2) Dionys. II, 50 von T. Tatius: lv uttciGcus ruTg y.ovQiais 
TQan^cu sQ-sto Kvqlt(i$ (1. Kvqit(Si) keyo/utvri, at y.ai sis rod's xqovov 

y.tinea. Paul. p. 64 Curiales mensae, in quibus immolabatur Iunoni, quae 
Curts appellata est. Da die Curie ein weiblicher Begriff ist, konnte ihre 
Schutzgottin nur eine Juno sein. 

3) Paul. p. 62 coelibari hasta, vgl. Plut. Qu. Ro. 87, Ovid F. II, 559, 
Arnob. II, 67. Man nahin dazu gerne eine Lanze, die in dem Korper eines 
dadurch getodteten Gladiators gesteckt hatte. Vgl. den verwandten Aber- 
glauben b. Plin. H. N. XXVIII, 4, 6. 

4) Serv. V. A. 1, 17 in sacris Tiburtibus — sic precantur: luno cu- 
rulis tuo curru clypeoque tuere tneos curiae vernulas sane (1. sanos), wo 
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deinem Wagen und mit deinem Schilde den jungen Nachwuchs 
memer Curie bei guter Gesundheit.“ Also eine Gottin die fur die 
rruchtbarkeit der Mutter und somit zugleich fur den Nachwuchs 
der Bevolkerung sorgt, daher sich hier auch die in verschiedenen 
Gegenden Itahens verehrte Iuno Populona oder Populonia 
anschhefsen mag, eine Gottin welche ohne Jupiter, also als Gottin 
sowohl der mannlichen als der weiblichen Bevolkerung verehrt 

TTi' -^lC,h die l?brioen Beiworter, mit welchen Juno bei 
olientlichen Gelegenheiten als Ehegottin angerufen wurde, mogen 
hier wemgstens angefiihrt werden, da ich auf Veranlassung der 
Indigitamenta nocheinmal aufsie zuruckkommen mufs, die Iter- 

uca und Domuluca, welche den Hochzeitszug vom Ilause der 
Braut m das des Brfuitigams geleitet, die Unxia, welche die 
Ptosten ihres neuen Hauses zum guten Zeichen salbt, die Cin- 
xia, welche den brautlichen Giirtel schiirzt und lost, endlich die 
Iuno Pronuba (Virg. A. IV., 166) und luga, von welcher letzte- 
ren der vicus Iuganus m Bom seinen Namen fuhrte, in welchem 
sich ein Altar dieser Gottin befand (Paul. p. 104). Wurde doch 
auch Juno selbst wie die griechische Hera an der Seite ihres 
Gemahls als Nupta verehrt2), d. h. als seine brautliche Gattin, 
wie Jupiter selbst das Vorbild aller mannlichen Jugendbliithe war 
und eben deshalb wohl auch der Flamen Dialis bei den Hoch- 
zeiten nach altem religiosen Brauch zugegen sein mufste. 

An der Kiiste von Picenum gab es eine Gottin Namens 
Cupra, welche fur eine Juno und etruskischen Ursprungs gehal- 
ten wurde; noch Hadrian, der sein Geschlecht vom Picentinischen 
Hatria herleitete, hat den Tempel erneuert3). Doch ist der Name 
wahrscheinhch durch das sabinische Wort Cyprus d. i gut zu 
erklaren, daher der vicus Cyprius in Bom und ein Mars Cvprius 
m Umbnen, so dafs diese Gottin also eher eine Bona Dea” oder 
erne Feroma gewesen zu sein scheint, welche auch mit der Juno 

demsdben Sinne zu verstehen sind wie in dem Gebote Numas 
fur das vereimgte Volk der Romer und Quiriten b. Fest. p. 372 vernae. 

a- JII; ?°» M?crob- II, 5, Seneca b. Aug. C. D. VI, 10, der 
iese Gottin unter den viduae, d. h. ohne einen Gemahl verehrten nennt, 

Martian Cap. II, 149 und die Inschriften aus Aesernia und Teanum Sidici- 

Di™l S Ms"' 13°6’ M°mmsen 1 N- n- 3983—3987, vgl. dessen Unterit. 

. ?as' 3,14 Heia, mea Iuno, non decet te esse tam tristem 
tuo Iovi. Vgl. Varro b. Serv. V. Eel. VIII 30 

1 1 V* iSFi? V P- 24rV Sa.*ItaL VlU’ 432' Grut- P- 1016> 2, vgl. Varro 1. i. V, 159, Mommsen Unterit. Dial. S. 350. 
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verglichen wurden. Desto bestimmter wird immer die Gottin 
von Falerii in der Gegend von Civita Castellana und des Soracte 
fur eine Juno erklart; ja dieser Cult der Juno war einer der be- 
riihmtesten, daher Falerii spater den Namen der Colonia Iunonia 
erhielt und ihre Einwohner bei Ovid F.VI,49 Iunonicolae Falisci 
heifsen. Dafs auch diese Gottin eine Iuno Curitis oder Quiritis, 
also vermuthlich sabinischen oder umbrischen Ursprungs war, 
ist bereits nacbgewiesen; wenn die Griechen sie dessenungeach- 
tet fur die argivische Juno und Falerii deshalb fur eine Colonie 
der Argiver und der Pelasger erklarten, so lagen dabei nur 
aufserliche Aehnlichkeiten des Cultus zu Grunde, die sich theils 
von selbst erklaren theils durch spatere Einwirkung der griechi- 
sclien Cultur entstanden sein m5gen, s. Dionys 1, 21. Das Fest 
in Falerii beschreibt Ovid Am. Ill, 13, dessen Frau aus Falerii 
gebiirtig war, leider ohne die Jahreszeit anzugeben. Die ganze 
Umgegend stromte dann zusammen und der feierlichste Act war 
die Procession aus dem altertbiiinlichen und ehrwiirdigen Haine 
der Gottin zur Stadt, wo Opfer und Spiele gefolgt sein mogen. 
In jenem Haine wurde zuerst gebetet und geopfert, dann gaben 
Floten das Zeichen zur Procession, die Ovid sehr lebendig schil- 
dert. Zuerst kam der Zug der Opferthiere, schneeweifse Fersen 
(iuvencae), welche auf den Wiesen von Falerii gezogen wurden, 
Kalber und Ferkel, ihnen voranschreitend ein auserlesener Stier 
mit gewundnen Hornern. Nur die Ziege war der Gottin verhafst, 
man erzahlte sich dafs Juno durch dieses Thier auf einer Flucht 
ins Gebirge verrathen sei, daher die Knaben bei diesem Feste 
auf die Ziegen formlich Jagd machten; obwohl sich hinter sol- 
chen Gebrauchen und Legenden gewohnlich eine speciellere Cul- 
tusbeziehung verbirgt, welche der zu Lanuvium entsprochen ha- 
ben mag. Wo der Zug mit dem Bilde der Gottin durchkam, 
breiteten Knaben und Madchen (Camillen) Teppiche uber die 
Strafsen, die Madchen im hochsten Schmuck, Gold und Ge- 
schmeide in den Haaren, in langen Kleidern und goldgestickten 
Schuhen. Andre Madchen trugen nach Art der griechischen Ka¬ 
il eph or en in weifser Kleidung und verschleiert die Heiligthiimer 
auf dem Kopfe. Darauf folgte der Zug der Priesterinnen und die 
Gottin selbst, ganz wie sie in Argos zu erscheinen pflegte. Nach 
der Ermordung des Agamemnon, so hiefs es, war sein Abkomm- 
ling, der fromme Halesus aus Argos entflohn und fiber Land 
und Meer bis in diese Gegend verschlagen worden, wo er Falerii 
gegriindet und das Volk in dem Gottesdienste seiner Heimath 
unterwiesen hatte. Dagegen einheimische Lieder den Halesus 
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oder Falesus, den Stammvater der Falisci und Grander der Stadt 
Falerii, als einen Sohn des Neptun und Stannnvater eines Ge- 
schlechtes priesen, dessen Sprofsling Morrius, ein Konig von 
Veji, die Salier gestiftet habe, welche jene Lieder sangen i). Wie 
dieser Name Morrius wahrscheinlich mit Mavors zusammen- 
hiingt, so kann jener Pater Curis der Falisker, nach welchem ihre 
Iuno Curitis hiefs, nicht wohl ein Andrer gewesen sein als der 
Stammvater Halesus oder Faliscus, dessen Name gleichfalls auf 
ein altes italisches Stammwort hinweist. Wahrscheinlich lie^t 
die Wurzel hal oder fal zu Grunde, welche eine befestigte Hohe 
(altum) bedeutete1 2 3), wie denn das alte Falerii in der That eine 
sehr feste Stadt war ; obwohl es auch in Rom einen Divus Pater 
Falacer mit einem eignen flamen Falacer gab (Varro 1. 1. V, 84, 
AH, 45), welcher mit der Zeit gleichfalls unverstandlich gewor- 
den war. Genug es gait in der gewohnlichen Ueberlieferung und 
schon zur Zeit Catos fur ausgemacht, dafs Halesus wie Evander, 
Diomedes, welcher nachmals in Lanuvium fur den Griinder des 
dortigen Heiligthums der Juno gehalten wurde2), Odysseus und 
andre Heroen aus Griechenland nach Italien gekommen sei. 
Virgil Aen. VII, /23ff. lafst ihn mit seinen Schaaren aus Campa- 
nien heranziehn, wo man also gleichfalls von ihm zu erzahlen 
wufste, vgl. oben S. 16, 1. 

Aufser den Fruhlingsfesten der Juno scheint es ziemlich 
allgemein auch Sommerfeste gegeben zu haben; wenigstens wa- 

1) Serv. V. A. VIII, 285 quidam dicunt Salios a Morrio reg-e Feien- 
lanorum institutos, ut Alesus Neptum fhus eorum carmine laudaretur 
qui eiusdem regis familiae auctor ultimus fuit. Veji und Falerii erschei- 
nen in der romischen Geschichte meist eng verbiindet; mo'glich auch dafs 
Veji einmal seinen Konig von Falerii bekommen hatte. Dafs Halesus ein 
Sohn d$s Neptun heifst, bangt wahrscheinlich mit ritterlichen Uebungen 
zusammen, s. Virg. Aen. VII, 723 Hinc Agamemnomus, Troiani nominis 
hostis, curru iungit equos. 

2) Paul. p. 91 Faleri oppidum afale dictum. Ib. p. 88 falarica 
genus teli missile, quo utuntur ex falls i. e. ex locis exstructis dimican- 
tes, und Jalae dictae ab altitudine, a fa l an do, quod apud Etruscos si- 
gnijicat coelum. Ein kleiner sabinischer Ort in der Niihe von Reate, der 

Gehurtsort Vespasians, hiels Falacrine oder Falacrinum, Sueton Vespas. 
2, Anton. Itinerar. Auch Alsium, der Hafen von Caere, hatte nach Sil. Ital. 
Vm, 476 seinen Namen von Halaesus bekommen. 

3) Appian d. bell. civ. II, 20, weil auch Diomedes Argiver und als 

solcher ein Diener der Juno war. Falisca ylrgis orta, ut auctor est Cato, 
Plin. H. N. Ill, 5, 8. Auch die Picentiner in der Gegend von Salernum ver- 

ehrten eine Juno, die sie fur die argivische und zwar fur eine Griindunsr 
des Iason hielten, Plin. ib. 9. ^ 
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]-en in Rom nicht allein die Kalenden des Marz, sondern auch 
die des Juni der Juno vorzugsweise heilig, und ein nach der 
Juno benannter, dem romischen Junius entsprechender Monat 
fand sich in den Fasten der Laurenter und in denen von Lanu- 
vium, Aricia, Tibur und Praneste >). Namentlich galten in Rom 
die Kalenden dieses Monats fiir den Stiflungstag der Iuno Mo- 
neta in Arce, welcher Tempel im J. 410 d. St., 344 v. Chr. auf 
Veranlassung eines Geliibdes des Camill auf derselben Stelle er- 
baut worden war, wo friiher das Haus des Manlius Capitolinus 
gestanden hatte1 2). Weil die Miinze der Republik in der Nahe 
lag, ist der Name Moneta auf diese iibergegangen, obwohl der 
Name der Gottin a monendo abzuleiten ist, nehmlich von einer 
Mahnung welche von dieser Juno ergangen war, nach der zuver- 
lassigsten Ueberlieferung bei einem Erdbeben, wo sie das Opfer 
einer triichtigen Sau forderte3). Als Hohen- und Rurggottin, 
v.ie Juno auch bei den Griechen, den Etruskern und sonst in 
Italien verehrt wurde, wird sie auch dadurch characterise dafs 
die Krahen ihr heilig galten, daher sie jenseits des Tiber in der 
Umgebung von sogenannten Krahen-Gottinnen, Divae Corniscae 
verehrt wurde 4). Denn die Krahen lieben die Hohen und die- 
nen deshalb auch sonst als Umgebung der Rurggottinnen z. B. 
der Pallas in Athen. Zugleich sind sie Wettervogel und verkiin- 

1) Ovid F. VI, 57ff., Macrob. 1, 12, 30, vgl. Paul. p. 103 Iunium 
mensem dictum putant a Iunone. Iidem ipsum dicebant Iunonium et 
Iunonalem. Varro b. Censorin 22. 

2) Becker Handb. 1, 392. Es ist die Hohe der Kirche und des Klo- 
sters von S. Maria in Araceli. 

3) S. oben S. 55. Auch auf dem Albaner Berge gab es einen T. der 
Moneta, Liv.XLV, 15. In Benevent, wo man wie in Rom ein Capitol hatte, 
eine Regio Exquilina, eine Regio Viae Novae etc., auch den Iup. O.M. und 
die Iuno Regina verehrte, gab es eine Iuno Veridica s. Mommsen I.N.n. 
1384, welche vermuthlich der Moneta entsprach. Den Kopf der romischen 
1. Moneta sielit man auf den Miinzen der gens Carisia. Von ihrem Culte am 
1. Juni s. Ovid F. VI, 183, Macrob. 1. c., Io Lyd. IV, 57, Kal. Venus. Spa- 
tere Erkliirungen des Namens b. Suidas v. ]VIovrjTu und Schol. L^ucan. 1, 
379. Der alte Dichter Livius hatte in seiner Odyssee die griechische 
Mvrj^oavvrj durch Moneta iibersetzt, die dadurch zur Mutter der Came- 
nen wurde. 

4) Paul. p. 64 Corniscarum Divarum locus erat trans Tiberim 
cormcibus dicatus, quod in Iunonis tutela esse putabantur. Vgl. die trans 
Tiberim gefundne Inschr. b. Or. n. 1850 DE1VAS CORNISCAS SACRVM, 
wahrscheinlich fiir den Dativ DeivaVs Corniscais, s. Ritschl de fictil. litter, 
p. 26. Auch zu Lanuvium waren die Krahen der Juno heilig, s. die M. der 
g. Cornificia bei 0. Miiller Denkm. A. K, I, 45, 341. 
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digen durch ihr Geschrei Regen i), welches sie gleichfalls zu 
weissagenden Vogeln speciell der Juno machen konnte. 

Endlich ist Iuno Regina d.h. die himmlische Konigin, die 
Gemahlin des Iupiter Rex, daher sie neben diesem oder auch 
allein auf den herrschenden Burgen und als Schutzgottin der 
Stadte, namentlich aller Matronen verehrt wurde: ein Cultus wel- 
cher vornehmlich bei den Etruskern gebluht zu baben scheint2), 
obwohl er sich auch sonst in Italien nachweisen lafst, z. B. in 
Ardea, in Lanuvium, zu Pisaurum in Umbrien und an andern 
Orten3 4 5). In Rom hatte diese Bedeutung zunachst die Capitoli- 
nische Juno, welche Ovid desbalb die Matrona Tonantis mit dem 
goldnen Scepter nennt; auch heifst sie in Inschriften und offi- 
ciellen Urkunden gewohnlich Regina *). Ihr gewobnlicbes Opfer 
waren Kiihe, in dem Tempel selbst aber wurden bekanntlich 
Ganse unterhalten, welche als Thiere von feiner Witterung s) in 
jener verhangnifsvollen Nacht die Gallier noch fruher als die 
Hunde merkten, daher sie seitdem von der Republik mit Ehre 
uberhauft wurden. Die Censoren pflegten die Fiitterung der Ca- 
pitolinischen Ganse unter den ersten Pacbtartikeln zu nennen, 
und auf dem Capitole wurde jahrlich zur Erinnerung an jenen 
Tag eineGans mit grofser Pracht auf einer Sanfte urn den Tem¬ 
pel getragen, wahrend ein Hund sich in dessen Nabe lebendig 
ans Kreuz schlagen lassen mufste. Der Juno aber waren die 
Ganse aus demselben Grunde heilig, weshalb sie auch bei romi- 
scheri und griechischen Hausfrauen, selbst der Penelope beliebt 

t , !) Eiieret. V, 1082, Virg. Ge. 1, 388, Horat. Od. Ill, 17,12, Ovid Am. 
II, 6, 34. 

2) Serv. V. A. 1, 422, Appian bell. civ. V, 49 von Perusia, diese Stadt 
sei eine der 12 Hauptstiidte Etruriens gewesen, J/o xcu 'Hqkv eaeSov oia 
TuqqtjvoL Vgl. Dio XLVIII, 14 und die Juno Regina in Veji. 

3) Die Iuno v. Ardea s. Virg. Aen. VII, 419 und die Inschrift des 
Kiinstlers, der den Tempel der Gottin, Reginaelunonis supremi con- 

iugis templum, mit Gemiilden verziert hatte, b. Plin. H. N. XXXV 
10, 37. Die Inschrift aus Pisaurum b. Ritschl Rli. Mas. f. Pbilol IX p 19 

IVNONE REg MATRONA PISAVRESE DONO DEDROT d.h. IunoiiiRe- 
gtnae matronae Pisaurmses dona dcderunt, eine aus Tereventuin b. Momm¬ 

sen I. N. n. 5164. Auch die Iuno Moneta fiihrte den Titel Regina Or. 
n. 1299. 

VI. 
4) Vgl. die Acta fr. Arv. t. XXXII z. A. und Marini p. 160, Ovid F. 

, 34 und 37. 1 ’ 

5) Lucret. IV, 680 humajium longe praesentit odorern Romulidarum 
arcis servator, candidus anser. Vgl. Liv. V, 47, Plin. H. N. X, 22, XXIX, 

4, Plut. de fort. Ro. 2. Silberne Gans in Capitolio, zum Andenken, Serv' 
V. A. VIII, 655. ’ 
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waren, weil dieses Thier nehmlich zugleich ein hausliches und 
ein leicht befruchtetes ist1). Ein zweiter Cultus dieser Gottin 
war der auf dem Aventin, wohin er mit dem alten Cultusbilde 
aus Veji nach der Zerstorung dieser Stadt verpflanzt worden 
war (Liv. V, 22). Wie viel Gewiclit die romischen Matronen auf 
die Gunst auch dieser Gottin legten, sieht man aus verschiednen 
Vorfallen wahrend des Hannibalischen Krieges. Gleich im zweiten 
Jahre desselben (217 v. Chr.) wurde bei der Annaherung Hannibals 
den drei Capitolinischen Gottern, der Juno Regina auf dem Aven¬ 
tin und der Juno Sospita zu Lanuvium ein grofseres Opfer ge- 
bracht, und zugleich sammelten die Matronen Geld, urn der Juno 
auf dem Aventin ein Weihgeschenk zu bringen und ein Lecti- 
sternium zu bereiten, wie es die Libertinen gleichzeitig ihrer 
Schutzgottin Feronia bereiteten. Zelin Jahre skater beschlofs 
das Collegium der Pontifices auf Veranlassung emer monstrosen 
Geburt, dafs drei Chore von neun Madchen nach griechischer 
Weise durcb die Stadt ziehn und ein Lied zu Ehren der Juno 
Regina singen sollte, welches Livius Andronicus gedichtet hatte 
und mit den Madchen im T. des Jup. Stator einiibte. Da sclilug 
gar der Blitz in den T. auf dem Aventin, worauf die Matronen 
der Stadt und der Vorstadte innerhalb des zehnten Meilensteins 
neue Gaben und neue Opfer darbrachten und nun auch die De- 
cemvirn der sibyllinischen Spriiche einschritten. Auf ihren Be- 
trieb wurde eine feierliche Procession angestellt, die sich beim 
Tempel des Apoll vor der p. Carmentalis in Bewegung setzte. 
Voran schritten zwei weifse Kiihe, dann folgten zwei Bilder der 
luno Regina von Cypressenholz, darauf die 27 Madchen in lan- 
gen Kleidern, ihr Lied auf die Juno singend, endlich die Decem- 
virn, bekranzt mit Lorbeern und in priesterlichen Gewandern. 
Yom Thore zogen sie durcb den Vicus Iugarius auf das Forum, 
wo die Madchen ihr Lied im Reigen umschreitend vortrugen; 
dann ging der Zug weiter durch den Vicus Tuscus, das Vela- 
brum und das Forum Boarium nach dem Clivus Publicius, der 
sie hinauf zum Aventin und zu dem T. der Juno fuhrte 2). Ein 
dritter Tempel der Juno Regina wurde im J. 575 (179 v. Chr.) 

1) Petron Sat. 137 occidisti Priapi delicias, ansevetn omnibus matro- 
nis acceptissimum. Daher Jupiter bei der Leda nicht selten die Gestalt 
einer Gans annimmt. 

2) Liv. XXVII, 37. Die zwei Kiihe und zwei Bilder sollten vermuth- 
lich fur die Matronen intra et extra urbem gelten. Dieselbe Feierlichkeit 
wurde nach roinischer Weise spater bei ahnlichen Veranlassungen unver- 
iindert wiederholt, s. Iul. Obseq. 46. 48. 
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von dem Censor M. Aemilius Lepidus in der Vorstadt des Circus 
Flaminius gestiftet, vermuthlich fur die zahlreich bevolkerten 
Vorstadte im Norden der Stadt. 

Noch ein alterthumlicher Dienst der Juno war der der Iuno 
Caprotina, doch ist uber ihre Bedeutung niclit mehr aufs Klare 
zu kommen. Am 5. Juli, zwei Tage vor den Nonen, warden 
zur Erinnerung an eine alte Gefalir die Poplifugia gefeiert, an 
den Nonen selbst das Fest der Iuno Caprotina, daher der Tag 
Nonae Caprotinae hiefs. Nach der Gallischen Noth, so heifst es, 
als Rom sehr geschwacht war, benutzten die eifersuchtigen 
Nachbarn am obern und untern Tiber den gunstigen Augenblick 
zu einem allgemeinen Angriff, wobei Postumius Livius, der Dic¬ 
tator von Fidenae, das feindliche Heer fiihrte. Er fordert vom 
Senat die Auslieferung aller romischen Frauen und Jungfrauen. 
Erne Magd Namens Tutela oder Tutula oder Philotis (ein romi- 
scher und ein griechischer Name) erbietet sich mit den iibrigen 
Magden anstatt der Romerinnen ins feindliche Lager zu gehn. 
Sie kleiden sich danach, begeben sich ins Lager, wissen die 
Feinde zu einem lustigen Gelage zu bereden und geben, als jene 
im tiefen Schlafe liegen, den Romern ein Zeichen von einem 
wilden Feigenbaume (caprificus) aus, welcher dicht bei dem La¬ 
ger stand. Der Ueberfall der Romer gelingt und der Senat be- 
schliefst die Freilassung aller Miigde, ihre Ausstattung auf Staats- 
kosten und dafs sie die Tracht der Matronen, in welcher sie in 
das feindliche Lager gegangen waren, fur immer beibehalten 
sollten. Der Tag der Poplifugia wurde zur Erinnerung der er- 
sten Redrangnifs, in welche die Romer durch jenen Angriff ge- 
rathen waren, jahrlich'durch eine sinnbildliche Flucht gefeiert, 
von welcher sich auch spater einige Spuren beim Gottesdienste 
dieses Tages erhalten hatten J). Am Tage der Nonen folgte der 
Auszug der Miigde und am Tage darauf die Siegesfeier mit einer 
sogenannten vitulatio. An den Nonen zog das Volk haufenweise 
vors Thor und rief sich unter einander mit allerlei Vornamen, 
Caius, Marcellus, Lucius u. s. w. Dann erschienen die Miigde im 
Putz und trieben allerlei Muthwillen mit ihnen. Endlich folgte 
ein Opfer und ein festliches Mahl bei jenem Feigenbaum, dessen 

1) Varro 1. 1. VI, 18, Kail. Maff. Amitern., Macrob. 1, 11, 36, III, 2, 
14, Plut. Rom. 29, Camill. 33, Auson. Eel. de fer. Rom. 9. Audi Augustin 

C. D. II, 6 scheint sich auf dieses Fest zu beziehn: ubi Fugalia celebra- 
rentur effusa omni licentia turpitudinum et vere Fugalia, sed pudoris et 
honestatis. 
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Milch beim Opfer gebraucht wurde und dessen Laub an dem 
heifsen Sommertage einen willkommnen Schatten bot. Andre 
glaubten dafs sich diese Gebrauche auf den Tod des Romulus 
bezogen, welcher an den Nonen des Julius beim Ziegensumpf (ad 
caprae paludem) unter plotzlich hereinbrechendem Gewitter- 
sturm, vor dem das Volk auseinander floh, verschwunden war. 
Es scheint wohl dafs bei diesen Ueberlieferungen zwei verschie- 
dene Feste combinirt und dariiber misverstanden wurden, die 
Poplifugia mit ahnlichen sinnbildlichen Gebrauchen eines Hand- 
gemenges und einer Flucht, wie sie auch sonst bei gewissen 
Siihnopfern vorkommen 1) und ein altes Frauenfest der Iuno 
Caprotina, welches auch sonst in Latium gefeiert wurde2). Auch 
scheint der Name und die Natur des caprificus auf weibliche 
Befruchtung zu deuten, da sowohl der Bock (caper) als die 
Feige (ficus) in dieser sinnbildlichen Bedeutung herkommlich 
waren und die sogenannte caprificatio d. h. die kiinstliche Zeiti- 
gung der Feige mit Hulfe der Frucht eines wilden Feigenbaums 
um dieselbe Jahreszeit vorgenommen zu werden pflegte3). 

Schon zum griechischen Gebiete von Italien gehort der 
Cultus der Iuno Lacinia in der Nahe von Kroton, doch war er 
so angesehn, dafs die Verehrung dieser Gottin auf alle benach- 
barten Volker und somit spater auf die Romer fiberging. Sechs 
Millien von der Stadt lag der Tempel mit einem Haine, mitten in 
einem dichten Tannengeholz. In dem Haine befanden sich schone 
Weiden fur die heiligen Heerden der Gottin, die einen so reichen 
Ertrag lieferten, dafs eine Saule von solidem Golde davon gehei- 
ligt werden konnte. Dafs die Kunst der Gricchen sehr zur Ver- 
schonerung des Ortes beigetragen hatte, beweisen die Munzen 
von Kroton und Pandosia mit dem prachtig geschmuckten 
Kopfe dieser Juno. Pyrrhus und Hannibal ehrten diese Gottin, 
der letztere, welcher in ihr die Schutzgottin seiner Vaterstadt 
wiedererkennen mochte, stellle in dem Haine einen Altar auf, 
auf welchem er in punischer und griechischer Sprache ein Ver- 
zeichnifs seiner Thaten eingegraben hatte4). Als der romische 

1) Lobeck Aglaoph. p. 680, Marquardt Handb. d. R. A. IV, 267. 
2) Varro 1. I. VI, 18 Nonae Caprotinae quod eo die in Latio Iunoni 

Caprotinae mulieres sacrificaiitur et sub caprijico facimit, e capi-ifico ad~ 
hibent virgam. 

3) Plin. H. N. XV, 19, Coluin. XI, 2, 59 Pallad. IV, 10, 28; VII, 5, 2. 
Vgl. Martial IV, 52 Gestari iunctis nisi desinis Hedyle capris, Qui modo 
ficus eras, iam caprificus eris. 

4) Liv. XXIV, 3, XXVIII, 46, XXX, 20, Cic. d. Divin. 1, 24, 48. 
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Censor Q. Fulvms Flaccus im J. 174 v. Chr. den Tempel der 
Halfte seiner Marmorziegel beraubte und diese Ziegel bei einem 

, in Rom verwenden wollte, wurde er deswegen vom Senate 
scharf getadelt und mufste die Ziegel wieder an Ort und Stelle 
schaffen, wo man sie aber leider nicht mebr einzufiigen ver- 
stand )• Zur Zeit der Seeriiuber wurde der Tempel gepliindert 

1 °Ct hatper,CultuS unter den Kaisern fortbestan- 
den ). Von der Iuno Coelestis, der alien Schutzgottin Kartha- 
gos, wird unten die Rede sein. Sclion im zweiten punischen 

nege wurde sie als solche von den Romern feierlich beschwo- 
ren im dntten formlich evocirt (Serv. V. A. XII, 841), daher sie 
auch bei den Dichtern, zuerst bei Naevius, spiiter bei Virgil eine 
bedeutende Rolle spielte. Andre lunones sind die oft in den In- 
schriften der nordlichen Gegenden erwahnten lunones Montanae 
haufiger Matres und Matronae genannt, segnende Gottinnen 
dei Flur und desWaldgebirges, welcbe von der celtischenBevolke- 
rungdes nordlichen Itahens und des siidlichen Deutschlands bis 
zur Donau, auch Galliens, Spaniens, so wie am Niederrhein und 
in Lritanmen viel verebrt wurden und auf den zahlreich vorband- 
nen Votivstemen in der Gestalt von drei neben einander sitzen- 
den brauen vergegenwartigt werden, welcbe gewohnlich Rlumen 
und brucbte in ibrem Scboofs haben1 2 3). 

Wie Jupiter zuletzt vorzugsweise fiir einen Schutzgott der 
Kaiser gait, so Juno der Kaiserinnen, daher sie bei ihren Entbin- 
dungen als Lucina, sonst als Augusta und Conservatrix oft an- 
gerufen wurde*). Eine eigenthumliche Gestalt dieses spateren 
romischen Junodienstes ist die Iuno Martialis mit dem Attribut 
der Scheere und einer Lanze, wahrscheinlich auch eine Ent- 
bindungsgottin 5). 

1) Liv. XLTI, 3, vgl. Lactant. II, 7, 16. 

2) Plut Pomp 24, StrabD VI p. 261, vgl. die Inschr. aus Kroton b. 
Mommsen I. N. n. . 2 Horae Lacimae Sacrum pro salute Marcianae Soro- 
ris slug-. Oectus Lib. Proc. 

3) Boissieu Inscr Antiques de Lyon p. 55sqq., De Wat de Moeder- 
godmnen Leyden 1846. Sehr oft ist von ihncn in den Jbb. des Vereins d. 

A. r . in d. Bbemlanden die Rede, da solche Denkmiiler besonders hiiufig 
am INiederrhein gefunden werden. b 

. 4) y&f Or.n.849 1290. 1301 und oben S. 244, 1. Wie in Rom in sol- 
chen t alien der Iuno Lucina, so wurde in Aegypten bei iibnlichen Veran- 

bissungen dcr Isis yto/jus geopfert, s.Letronne Rec. des Inscr. Gr. etLat. 
de l Egypte 1 p. 379. 

5) Eckhel D. N. VII p. 358, Welcker kl. Schr. 3, 199. 
Preller, Rom. Mythol. 
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4. Minerva. 

Auch diese Gottin ist dem Namen nach italiscb, doch schei- 
nen etruskische und griechische Einfliisse in ihrem Culte we- 
nigstens in Rom bald die Oberhand gewonnen zu haben. Der 
Name Minerva oder Mencrva, auf etruskischen Denkmalern Me- 
nerfa und Menrfa ist auf den Stamm men zuruckzufuhren, zu 
welchem auch die Worter mens, memini, das griechische (.levog, 
im Sanskrit manas gehoren, so dafs die Grundbedeutung auf 
eine gottliche Macbt des Verstandes, des sinnigen Denkens und 
Erfmdens hinweist1). Sie wurde auch bei den Sabinern als 
Burggottin verebrt, in welcher Bedeutung sie u. a. in der Gegend 
von Reate einen sehr alten Tempel hatte2). Yorzuglich aber 
scheint lhr Cultus doch bei den Etruskern gepflegt zu sein, als 
der einer blitzschleudernden Gottin der Hohen und aller sinnrei- 
chen Erlindungen, namentlich auch der gottesdiensllichen Flo- 
tenmusik, welche diese etruskische, in mancher Hinsicht an Ly- 
dien erinnernde Minerva wahrscheinlich mit sich nach Rom ge- 
bracht hat. Noch spater trat der griechische Einflufs hinzu, der 
sich namentlich im Gebiete der Poesie und der Schauspielkunst 
geltend machte, welche wie wir sehen werden in Rom gleich- 
falls unter den Schutz der Minerva gestellt wurden. Ueberhaupt 
kannte Rom zwar auch die blitzschleudernde und die kriege- 
rische Minerva3), die griechische Pallas, doch herrschten ihre 
friedlichen Beschaftigungen vor, bis Minerva eben in Rom zuletzt 
ganz einseitig die Gottin aller Erfindungen und aller Kunst und 
Wissenschaft geworden ist. 

1) Quintil. 1, 4, 17 Quid? non E quoque I loco fuit? ut Menerva et 
leber et mag ester et Dijove et Vefove pro Diiovi et Veiovi? Vgl. die 
Inschr. b. Or. n. 1421 PL Specios Menervai donom port, und die Form 
promenervat fur monet aus dem carmen Saliare b. Fest. p. 205. Das V 
wird oft nach R eingeschoben, wie in dem Liede der Arvalen luerve d. i. 
luervem fur luerem steht und arvum von arare gebildet ist, vgl. auch ca- 
terva, nervus, servus, cervus u. a. Bei Paul. p. 123 beilst es Minerva dicta 
quod bene raoneat. Sonst pflegen die Alten speciell die Tbatigkeit des Ge- 
d'achtnisses, der memoria, von der Minerva abzuleiten, s. Augustin C. D. 
VII, 3, Arnob. Ill, 118. 

2) Dionys I, 14, vgl. Varro 1. I. V, 74 und das Capitolium vetus ib. 
158. Auch bei den Aurunkern und in Campanien und Samnium wurde Mi¬ 
nerva verehrt, s. Mommsen I. N. n. 4093. 5356, Klausen Aeneas S. 692. 

3) Vgl. Liv. XXXII, 1, XLV, 33 und Virgil. Aen. I, 42, XI, 259 mit 

den Noten des Servius. 
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Die aitesten und wichtigsten Heiligthiimer der Minerva la 
gen a lie auf den Hohen der Stadt, auf dem Capitol, dem Aventin 
und dem Caelius. Auf dem Capitol befand sich ihre Celia zur 
Reehten des Jupiter (S. 193), welcher Platz nicht immer noth- 
wendig der Ehrenplatz war, wie denn Juno als Gattin des Jupi- 
ter und als Regina jedenfalls mehr zu bedeuten batte als Minerva 

aU,d®m CaPlto1 vorzugsweise das geistige Prin- 
cip, Intelligenz und Erfindsamkeit vertrat, sieht man aus dem 
Gebrauch den Jahresnagel in der Wand zwischen ihrer und Ju- 

nem WeiI die ZahI eine Erfindung der Mi¬ 
nerva sei i) Uebngens batte sie sowold an den Romischen 

j^e en a S bei andern Gelegenheiten den gleichen Antheil wie 

me^n Vat Cnrr 816 Ta ^ °pfer einer Ferse (iuvenca) 
ancresehn war3Wi7C1 der TemPeJ auf dem Aventin alt und 

FW f n f° 8 aUS Se,nem en£en Zusammenhange mit 
dem Feste dei Quinquatrus, sowohl der grdfseren als der klei- 

“enre“’ bp depnen wabrscheinlich diese Minerva als Schutzpatro- 
mn der Pfeiferzunft vorauszusetzen ist. Eben dieses mag der 

nlU?id if TeS rv fin’ Warum sPater a«ch die scribae und histrio- 
d'\T ‘ dlG Elchter und Schauspieler von Dramen in griechi- 

scher Manier unter den Schutz derselben Minerva auf dem Aven- 
tin gestellt wurden und dort ein amtliches Local fur die Ver- 
sammlungen und Uebungen ihrer Zunft angewiesen bekamen. 
Es geschah zur Zeit und zur Ehre des Livius Andronicus weil 
dessen Gedicht auf die Juno Regina (S. 254) einen vorziigli- 
chen Erfolg gehabt hatte, daher die Zunft der Dichter und der 
Schauspieler den Livius spater in diesem Tempel als ihren 
Stifter verehrte*) und Verrius Flaccus zum 19.Marz diesen Tag, 

rv,VlrLlV‘ 3;,- VtT° erklSrte J“Piter fur den Hiimnel, Juno fur die 

enpi/mMmerVa d/e Id5en’ dieses im Sinne der Piatonischen Philosophic, 

fiat, AuguTaD ^ qUa fiUt’ exemPlum secundum quod 

. 2) .F“,&ent- P; 5.6d iniu&es boves. Kiihe, die das Joch noch nicht ge- 
baben\.fndinvencae. Die Beziehung auf die Jungfraulichkeit der 

Minerva ist spater hineingelegt. 

... 3) Ue.ber d‘e Lage s. Becker Handb. 1, 454, wo Orosius Hist. V, 12 
ubersehen ist, nach welcher Stelle dieser Tempel nicht weit von dem der 
Diana lag. Nach Verr. Flaccus in den Pranestin. Fasten u. Fest. p. 257 
wurde der Pag der grofseren Quinquatrus d. h. der 19. Miirz zugleich als 

Ueburtstag der Minerva und als Stiftungstag dieses Tempels gefeiert, nach 
vid P. VI, /22 und dem Kal. Amitern. und Esquil. der 19. Juni, bald nach 

den kleineren Quinquatrus. 

4) Fest. p. 333 Scribas proprio nomine antiqui et librarios et poetas 
17* 
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den Einweihungstag des Tempels, einen Tag der Kiinstler (dies 
artificum) nennt. Endlich auf dem Caelius wurde eine Minerva 
Capta oder Capita verehrt, deren Tempel nach Ovid u. A. am 
Tage der Quinquatrus eingeweiht worden war, so dafs also auch 
sie bei diesem Feste betheiligt gewesen sein mufs. Der Name 
wird sehr verschieden erklart, am wabrscheinlichsten dadurcli 
dafs der Kopf fiir den Sitz des Verstandes und Minerva in Rom 
vorzugsweise fur die Gottin der Intelligenz gait1). 

Wie der Juno so scheint auch der Minerva seit alter 
Zeit der Marz und der Juni geweiht gewesen zu sein, und zwar 
in beiden Monaten der fiinfte Tag nach den Idus, welcher nach 
einem im alteren Italien ziemlich allgemeinen Sprachgebrauche 
Quinquatrus genanntwurde2): also der 19. Marz und der 19. 
Juni, welche Tage zugleich als Einweihungstage der Tempel auf 
dem Aventin und dem Caelius gefeiert wurden. Auch gait die 
Funfzahl uberhaupt fiir die der Minerva und der 19. Marz fiir 
ihren Geburtstag. Indessen hatte man spater das richtige Verstand- 
nifs des Wortes Quinquatrus verloren, daher man dieses Fest 
nun fiinf Tage lang vom 19. bis zum 23. Marz feierte, von wel¬ 
cher Feier Ovid F. Ill, 809 — 834 eine Uebersicht giebt. Der 
erste Tag, also der urspriinglich einzige, sei friedlicher Art, weil 
Minerva an ihm geboren sei, die folgenden vier wiirden der krie- 
gerischen Minerva zu Ehren mit Gladiatorenspielen begangen. 
Indessen scheint dieses erst seit August der Fall gewesen zu 
sein3), da dieGladiatoren erst seit 264v.Clir. und lange nur bei 

vocabant. — Itaque cum Livius Andronicus bello Punico secundo scripsis- 
set carmen, quod a virginibus est cantatum, quia prosperius resp. populi 
R. geri coepta est, publico adtributa est ei (vulg. et) in Aventino aedis Mi- 
nervae, in qua liceret sci'ibis histrionibusque consistere ac dona ponere in 
honorem Livi, quia is et scribebatfabulas et agebat. Vgl. Valer. Max. Ill, 

1, 11 und 0. Jahn in den Leipz. Berichten 1856, 293ff. 

1) Ovid F. Ill, 835 ff. Capitate vocamus ingenium sollers: ingeniosa 
Dea esL Vgl. Io Lyd. de Mens. IV, 39 xfipakaiav de A-9-rjvdv ttjv ipQO- 
vrjaiiv ctv rig eiTioi, und Cic. ad Q. Fr. II, 13, 4 von dem Historiker Phi- 

listus: Siculus ille capitalis, creber, acutus etc. Trebell. P. XXX tyr. 10 

capitali etiam, ioco regna promeruit. Die bei Ovid zuletzt erwahnte Be- 

ziehung des Namens auf Capitalstrafen wird durch Paul. p. 66 capitalis lu- 

cus unterstiitzt, vgl. Brunn Annal. dell’ Inst. 1849 p. 376. 

2) Man zablte nehmlich von den Idus an Triatrus, Quinquatrus, Se- 

xatrus, Septiinatrus, Decimatrus, s. Varro 1. 1. VI, 14, Fest. p. 254. Vgl. 

Charis. 1 p. 62 und Serv. V. Georg. 1, 277 

3) Vgl. Dio LIV, 28. Aucb Domitian feierte sie auf seinem Albanum 

mit Gladiatoren, Dio LXVII, 1. Von Rom und Italien verbreiteten sieh diese 

blutigen Spiele auch nach Griechenland, z. B. nach Korinth und Athen, wo 
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Leidicnspiekii, erst gegen das Ende der Republik auch bei irof- 
tesdiensthchen Spielen zugelassen wurden. Vom 19. Marz wis- 
sen wir uberdies dafs dann eine Feier der Silier anf r\ r 

tram stattfand, doch scheint feeSSfo 
welche spater mit Minerva verwechselt wurde ’ 
zu haben, wie die Tubilustrien arn 23. Marz d. h. di^WeThe 
zmn Gottesdienste erforderlichen Trompeten. Sonst uberwoc 

wLsenschafi<1Uh''T ^ der friedliche Racier von Kunst und 
VVissenschaft, beides im weitesten Umfange genominen von dem 
Lesen und Lernen der lieben SchuljugeSdlnd d“ weiblichen 

fcBiidhauers l'um,Pi"f! des Malel’s dem Meifsel 
es Kildnauers. So waren die Quinquatrus zunachst im Kreise 

K nrdtClTr,dioSeIhrt,POPUlSreS,FeSt’ S°'™ld ««■ “ lernenden ivmaer als lur die Lehrer, von denen jene Ferien bekamen nnH 
n.ach den?Feste emen neuenCursus begannen, diese in der Form 
ernes freiwdhgen Geschenks des sogenannten Minerval ihr Ho 
norar erhtelten, s Herat. Ep. H, 2, 197, luvenal. " 114-U7 
u A. Ferner verebrten Madchen und Frauen die Minerva vor- 

arbeifimnsJeSem Fest.e^s1die Urheberin der kiinstlichen Woll- 
Ha Srnn Spi.nnei!,Und1 ^eben’ welche nach alter Sitte, da die 
“ nrh R1 die Bekleidun£ des Mannes und der 
Kinder sorgte, m Rom immer sehr hoch geschatzt wurde. Da- 
hei kommt es wohl auch dafs die solchen Beschaftigunmi nahe 
vemandte Zunft der Walker (fullones), welche die Klekfer durch 
Stampfen, Waschen, Pressen u. s. w. zum neuen Gebrauche her- 
s tell ten, an diesem Feste merklich hervortritt: ein zahlreiches 
Gewerbe, welches zuRom im volkstbiimlichen Leber, eine iewisse 

oft bedacht6 vn i deSwlh a.UChrauf der v°lksthumlichen&Buhne 
Srhn d ,ht wurde- Wie Sle die Minerva iiberhaupt als ihre 
Schutzpatronm verebrten und dieselbe deshalb in ihren Werk- 
statten durch ihre Bilder und Attribute vergegenwartigten so 
wurden namentlich von ihnen die Quinquatrus in heitrer Lust 
begangen ). Aber auch andre Handwerker, die Schuster die 

is elder feier ten das Fest in ihrem Sinne mit, ferner dieAerzte 
welche allmalich mit der griechischen Wissenschaft nach Rom 

unter den Kaisern sowohl bei den Panatheniien als bei den Dionvsien Gla- 
diatoren auftraten, Philostr. v. Apollon. IV, 22. y Wa 

, ■ *L Plln‘ H' XXXV> 11 5 40, wo vermuthlich zu lesen ist: Simus 
(pinxit) luvenem reqmescenlem, officinam fullonis Quinquatrus 

des No“ T- X*1- V"" Arcl,iio1- ZtS- S• 191 “"I FraS 
trubus V1US tel MaPC’ P' 599’ 29 compressi Quinqua- 
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kamen und dort in der Minerva Medica ihre Schutzpalronin ver- 
ehrten 1), endlich die Maler, die Bildhauer, die Redner und Dich- 
ter, sammt andern Professionisten der geistigen Arbeit, deren 
Verhaltnifs zur Minerva durch die bekannten Redensarten pingui, 
crassa, invita Minerva und das dem Griechischen nachgebildete 
Sprichwort sus Minervam (Fest. p. 310) angedeutet wird. Also 
eine festliche und volksthumliche Bewegung durch alle Hauser 
und die verschiedenartigsten Berufskreise, daher dieses Fest auch 
unter den Kaisern immer mit grofser Heiterkeit begangen wurde, 
seit Nero vermuthlich auch mit offentlichen Spenden2). 

Die kleinen Quinquatrus an den Iden des Juni entsprachen 
im Wesentlichen den grofsen, nur dafs sie speciell ein Fest der 
Pfeiferzunft waren, deren Angehorige dann in der Stadt umher- 
schwarmten, in ihren langen Kleidern und maskirt, haufig auch 
betrunken, denn die Musik hat von jeher den Wein geliebt, wie 
Livius bei dieser Gelegenheit hinzusetzt. Auch sie versammelten 
sich dann beim Tempel der Minerva, ihrer Schutzpatronin3), 
hatten aber auch das Recht auf einen festlichen Zunftschmaus im 
Tempel des Capitolinischen Jupiter an diesem Tage, und dieses 
gab gelegentlich zu einer nicht geringen Storung Anlafs, die gliick- 
licher Weise mit allgemeiner Heiterkeit endigte. Diese Zunft der 
Pfeifer war nehmlich seit alter Zeit eine sehr zahlreiche und 
wichtige, da bei den meisten Opfern, Spielen, auch bei den Lei- 
chenbegangnissen die Musik und Begleitung der Flote nicht zu 
entbehren war; daher sie nicht allein sehr gut bezahlt, sondern 
auch sonst ausgezeichnet und verzogen wurden. Als ihnen da¬ 
her wahrend der beriihmten Censur des Ap. Claudius Caecus und 
C. Plautius im J. 312 v. Chr. jenes alte Recht des Zunftschmau- 

1) S. m. Regionen S. 133. Es scheint dal's Varros Satire Quinquatrus 
eine Gesellschaft von Aerzten, welche dieses Fest feierten, darstellte. 
Auch die Minerva Memor verschiedner Inschriften aus der Gegend von 
Placentia, Velleja und Mediolanum b. Or. n. 1427—1429 kann von der M. 
Medica nicht wesentlich verschieden gewesen sein. 

2) Sueton Octav. 71 Quinquatrus satis iucunde egimus. Vgl. Tacit. 
Ann. XIV, 4 und 12 und die Miinzen von Nero, Titus, Nerva u. A.b.Eckhel 
D. N. VI p. 270. 276 u. a., wo bei der Inschrift CONG. DAT. POP. S. C. 
der Kaiser auf einer Tribiine sitzend die Gesehenke vertheilt, das Bild der 
Minerva uud ihre Attribute neben ihm aber wahrscheinlich auf die Quin¬ 
quatrus deutet. ^ 

3) Varro 1. 1. VI, 17 Quinquatrus Minusculae dictae Iuniae Idas ab 
similitudine Maiorum, quod tibicines turn feriati vagantur per urbem et 
conveniunt ad aedern Minervae. Vgl. Fest. p. 149, Ovid F. VI, 645 If, Liv. 
IX, 30, Valer. Max. II, 5, 4, Censorin d. d. n. 12. 
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f®Vr T-des Jupiter genommen wurde, waren sie sehr emport 

R6mer durch eine Cliche Secession von 
hrer Unentbehihchkeit zu uberzeugen. Sie rottirten sich also 

zusammen und zogen nachTibur, woruber man in Rom wirklich 
in \erlegenheit kam. Also schickte der Senat nach Tibur man 
moge erne Ausgleichung in Giite herbeifuliren. Die Tiburtiner 
suchten ihre Gaste zu iiberreden; als sie nicbt horen wollten 
Delang erne wohlberechnete List. An einem Festtage ladet man 
sie em, trmkt lhnen weidlich zu, bis sie berauscht und einge- 
schlummert sind; darauf packt man sie in grofse Wagen und zu- 
ruck geht es nach Rom. Auch sollen sie nicht eher zum Re- 
wufstsem gekommen sein, als nachdem sie aufdem Forum rich- 

l,2?gtnT? junge Tag den Katzenjammer 
beleuchtete. Da lief alles Volk zusammen und sie liefsen sich 
bereden zu bleiben und feierten seitdem jahrlich diesen Tao- mit 
lustigen Aufziigen durch die Stadt, auch wurde denen, die zu 
Op fern aulspielten, das Recht des Mahles auf dem Capitol wieder 
hergestellt. Ovid erzahlt dieselbe Geschichte mit einigen Abwei- 
chungen, denen man den Humor des Tages anmerkt. 

.. Jejanger Minerva in Rom verehrt wurde, desto mehr trat 
naturhch die griechische Auffassung in den Yordergrund. So 
wenn Pompeius ihr nach seinen Feldztigen im Orient von der 
Reute em Heiligthum griindete und in demselben ein Yerzeich- 
mfs seiner Thaten aufstellte, Plin. H. N. VII, 26, 27, wobei ihm 
die Athena Nike derGriechen vorschwebte; und wenn Cicero das 
Rild der Minerva, m welchem er dieGottin in seinemHause ver- 
ehrte, beii seiner Verbannung aufs Capitol weihte, als CustosUr- 
bis, wie die Inschrift sagte, d. h. als eine solche welche Volk und 
Senat mit lhrem Geiste erfiillen und behuten sollte, s. Plut. Cic. 
dl , Cic. de Leg. II, 17 Es ist die von den Griechen allgemein 
verehrte Athena fiovlcua und dyogcdcc, welcher in Rom das 
erste Heiligthum von August gestiftet wurde, in Verbindung mit 
semem Neubau der Curie am Forum, welche er die Julische 
nannte und nut einem der Minerva geweiheten Chalcidicum d. h. 
einer Emgangshalle versah, s. Dio LI, 22. Als diese Curie in 
spa eren Feuersbriinsten unterging, bauete Domitian, der Her- 
steller des Forums, an lhrer Stelle einen eignen T. der Minerva, 
welcher neben dem der Castoren und dem des Augustus auf Mi- 
itardiplomen bis in die Zeit der Gordiane erwahnt wird. Das 

neue Senatsgebiiude dagegen wurde von ihm in der Gegend des 
alten Janustempels (S. 154) erbaut und mit demselben auch hier 
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ein eignes atrium Minervae verbuntlen. Minerva, die personifi- 
cirte Intelligenz, gehorte seitdem so wesentlicli zum Senate, dafs 
auch in Constantinopel, dem neuen Rom, ihr Bild vor der Curie 
stand1). Bei Domitian kam noch die personliche Yorliebe fur 
den Dienst der Minerva hinzu, wie er denn fiir einen besondern 
Scluitzling, ja sogar fiir den Solm der jungfraulichen Gottin gel- 
ten wollte 2). Wie er daher die Stadt und ihre offentlichen Ge- 
biiude, auch seine Miinzen zum Ue'berdrufs mit den Bildern und 
Attributen der Minerva erfiillte, so pflegte er auch die Quinqua- 
trien in seiner burgartig befestigten Villa am Albaner Berge (in 
der Gegend von Castel Gondolfo) mit besonderm Eifer zu fei- 
ern; ja es war von ihm zu diesem Zweck ein eignes Collegium 
gestiftet worden, welches fiir dieFeier und fiir Jagden, scenische 
Spiele und die damit verbundenen rhetorischen und poetischen 
Wettkampfe, deren die Dichter der Zeit wiederholt gedenken, zu 
sorgen hatte3). Auch in Rom entstanden durch diesen Kaiser 
noch zwei Tempel der Minerva, der der Minerva Chalcidica in der 
Gegend der Kirche und des Ivlosters von S. Maria sopra Minerva, 
wo die schone Statue der Pallas Giustiniani gefunden sein soil, 
und der Tempel auf dem von Domitian erbaueten, aber erst unter 
Nerva vollendeten Durchgangsforum (f. transitorium) in der leb- 
haften Passage zwischen dem f. Iulium und dem f. Pacis. Die 
Ruine dieses Tempels hatte sich bis in das 16. Jahrhundert er- 
halten, ein Theil der Ringmauer aber steht noch, geschmiickt 
mit Bildwerken, welche die Sorge der Minerva fiir weibliche 
Handarbeit nnd die Bestrafung der iibermiithigen Arachne ver- 
gegenwartigen. Durch Hadrian wurde in Rom auch ein eignes 
Athenaeum d. h. eine unter diesem griechischen Namen dem 
Schutze der Minerva empfohlene Bildungsanstalt in griechischer 
und lateinischer Rede und Poesie gestiftet4). Ja noch Gordian 
wurde der Stifter eines neuen Spieles der Minerva, indem er die 
von Nero den cyclischen Spielen der Griechen nachgebildeten 

1) Zosim. V. 24. Sonst pflegt auch (lie Sapientia und Providentia Prin- 
cipis durch die Attribute der Minerva ausgedriickt zu werden, s. Eckhel 
D. N. VIII p. 65. 

2) Sueton. Domit. 15, Quintil. X, 1, 91, Philostr. V. Apollon. VII, 24. 
3) Sueton. 4, Dio LXVII, 1, Stat. Silv. Ill, 5, 28, IV, 2, 64ff.; 5, 21. 

Auch V, 3, 228 und oft bei Martial wird auf diese Wettkiimpfe, bei denen 
goldne Krauze vertheilt wurden, angespielt. 

4) Die spiiteren Kaiser unterhielten diese Stiftung, s. AureJ. Yict. 
Caes. 14, Lamprid. Alex. Sev. 34, lul. Capitol. Pertinax 11, Gord. 3, Dio 
LXXIII, 17. 
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d“;rdvaaSwdte®):SPie‘ der A,t R°m’ ““ 
c , Auch das Bild der romischen Minerva war ganz das griechi- 

H he’ Jh tS and SICh neben den kunstgerechten Bildern der Got- 
tin auch hier em sogenanntes Palladion, welches wie gewolinlich 
fur das r h an und fQr ejng der wirkganiglen 

des gotthchen Segens gehalten wurde. Die Familie der Nautii 

BacffH "ISIhe" Urspran?’ machte auf die fihre Anspruch| 
d escs Bi d u ier Lavinium nacli Rom gebracht zu haben Ihr 
Stammvater -Nautes, luefs es in der gewolmlichen Ueberlieferun" 
habe es von Diomedes fur den Aeneas in Empfang genommen 

'omedes aber sei von gdttlichen Mahnungen getrieben worden’ 
das hedige Bdd den trojani.chen Helden frelwilKSiSnn 

be W'||", C ™fel den be'bgsten Hedigthumem im Tempel der Vesta 
“nd b’egen den Ausgang des ersten puniscben Krie»s 

fs Z? FeUf,rfrUnst durch deI? Pontif«* Maximus L. MetellSs 
Lj • gerettet, woriiber er seine Augen verlor, aber die bis 

Unfer '““i* Ehre fwann’ in den Senat fahren zu durfena) 
V“ V Eo,mmodus muIste daa BiJd nochmals bei einem Brande 

ve, JbS 3| miD S gerettet werden> bei welcher Geiegenheit es von 

sehen wurdeen*berS°nen’ da'"a‘S ZUerSt von profanen Augen 6»- 

5. Apolio. 

Der erste rein griechische Gottesdienst, welcher uns hegeo- 

Bir dil°n SemeL RrrreUung in ftalien’ seine1' hohen Bedeutung 
fur die lomische Beligionsgeschichte, seiner engen Verbindung 

nia s.1 TariTAnn*'XIV tr I'T n ,Mommsen- Uef)er die Nero- 
V e*, u. r1’ DiaL de 0l'at- n, Suet. Nero 12. 

und fi onvs VT,C6 ) f 7*™' Nacb eine,‘ ande™ Erzahlung, welcher Virgil 

PrLTr TSkZ/t^SlZTv wTJ", I"* ^ ^ “"<* 
Aen. II 166 HI ift7 - n • V’. 704 und Serv- zu d- St. und zu 

Vl*pU€T 

sahJJ ,?‘c- r- Scau'‘0 2, 48, der das Palladium ein pignus nostrae 

Ovidp VTIe49?ffev TT’ Pi,il’ XI’ 10- 24> Dionys I, 69, II, 66 
IX, 991' u. a. 25tfv Va ' MaX> 4’ 4’ Phn■ H -N- VII> 43> 45, L^an I, 592,' 

4\ I4erodia.n 14 v&h V, 6, Lamp rid. Heliog. 6. Pei der Neronischen 
uersbrunst wird seiner nicht gedacht. s. Tacit. A. XV, 41. 
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mit den durch Tarquinius Superbus nach Rom verpflanzten si- 
l)yllinischen Spruchen und den wichtigen Folgen des Gebrauchs 
dieser Spriiche bei so vielen Veranlassungen ist S. 130 fF. die Rede 
gewesen, so dafs bier nur das Nothige zur Geschichte und Cha- 
racteristik des Apollodienstes in Rom und der mit ihm im- 
mer eng verbundenen sibyllinischen Spruchbucher hinzuzu- 

setzen ist. 
Die Sibyllen sind von Apollo begeisterte Prophetinnen, wel- 

che in sebr verschiednen Gegenden genannt werden, am friihe- 
sten in den Umgebungen des troischen Ida, wo auch Kassandra 
zu ihnen gehort, dann in dem ionischen Erythrae, dessen Sibylle 
mit der Zeit vor alien iibrigen beriihmt wurde, ferner auf Samos, 
in Delphi und in dem italischen Cumae. Immer werden sie als 
Jungfrauen geschildert, die in einsamen Hohlen oder Schluchten 
wohnen, von dem Geiste Apollos ergriffen in wilder Entzuckung 
wabrsagen und dabei im Volke das hochste Ansehn genossen; 
bald nennt die Sage sie Apollos Priesterinnen, bald seine Gelieb- 
ten, Schwestern, Tochter oder Gattinnen. Da sie dem Geiste nach 
verwandt waren, lag es nahe genug sie auch aufserlich mit ein- 
ander in Verbindung zu setzen; so gait namentlich die Cumani- 
sche gewohnlich fur identisch mit der Erythraischen, welche, so 
erzahlt man, von Apollo so viele Lebenstage als der Sand am 
Strande ihrer Heimath Korner zahlte erlangt babe, doch unter 
der Redingung dais sie ihre Heimath verlassen solle und deren 
Erde nie wiedersehn diirfe. Also habe sie sich nach Cumae bege- 
ben und dort ein unendlich langes Leben gelebt, bis sie zuletzt 
aufs sehnlichste nach dem Tode verlangte und denselben endlich 
durch einen mit der Erde ihrer Heimath versiegelten Rrief fand1)- 
Oder sie soil zuletzt nur noch als Stimme gelebt haben, welche 
als flusternder Laut durch die unterirdischen Raume und Gange 
rauschte, die sich unter dem Apollotempel zu Cumae und in den 
Felsen, auf denen dieStadt lag, in vielen unter einander verzweig- 
ten Hohlen weit hinein ins Land, man sagt bis zum Avernersee 
erstrecken und die Sage von der Sibylle bis jetzt bewahrt baben. 
Auch bei Virgil sind diese Felsen und diese Hohlen der Schau- 
platz ihrer Weissagung. Dort sitzt sie und schreibt ihre Gesichte 
„in Zeichen und Namen“ auf Palmblatter, welche sie dann zu- 
sammenlegt und in der Hohle verbirgt, bis der Wind sie ver- 
webt und unter die Menschen bringt. Oder er schildert sie wie 

1) Serv. V. A. VI, 321, vgl. Aristot. Mirab. 95, Pausan. X, 12, 8, Pe- 
tron. Sat. 48, Iustin M. Cohort. 37. 
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die Priesterin des Apollo und der unterirdischen Diana, deren 
Weissagung aus den Katakomben der Tiefe in den daruber lie- 
genden Tempel Apollos hinaufquillt und die denselben Aeneas 
spater zu den Opfern am Avernus anleitet und seine Fuhrerin 
m der Unterwelt ist >). Lange vor Virgil hatte Naevius in seinem 
Gedichte vom Punischen Kriege dieselbe Sibylle die kimmerische 
genannt weil der Sage nach einst das mythische Volk der Kim- 
mener m denselben unterirdischen Gangen bei Cumae gebaust 
hatte. In Rom erscheint diese Sibylle, von deren Spriichen sich 
in alter Zeit jedenfalls erne Sammlung zu Cumae befand, bekannt- 
lich unter Tarquinius Superbus in der Gestalt einer Greisin welche 
dem Konige zuerst 9, dann 6, endlich 3 Bande immer fur den¬ 
selben Preis anbietet1 * 3). Auch war es dieser Konig, welcher die 

zur1Aufbe)wahr«ng und Befragung dieser Spruche 
132) begrundet und erne hochverratherische Verletzun° ihres 

Geheimmsses mit der Strafe der Vatermorder undTemnelschan- 

6n f)eScalt halte’ Nie durften diese Spruche anders als 
aul Befehl des Senats befragt werden. 

Von einer Verehrung des Apollo in Rom erfahren wir aus 
sichrer Nachricht erst zur Zeit der Decemvirn, doch darfman 
wegen des engen Zusammenhanges seines Dienstes mit der si- 
byllinischen Weissagung ein hoheres Alterthum ohne Bedenken 
annehmen. Und zwar ist es auch hier neben der Weissagung 
der andre Grundgedanke dieser Religion, die Heilung von leib- 
lichen und geistigen Schiiden, mit denen uns Apollo zuerst ent- 
gegentritt, bis in spateren Zeiten auch die Apollinische Musik in 
Rom Emgang land. Das Zutrauen zur Apollinischen Inspiration 
wurde auch durch die in Italien fruh verbreitete Verehrun- des 
Orakels zu Delphi«) befordert, wohin bekanntlich auch Rom 
seme Sendungen schon zur Zeit der Vertreibung der Tyrannen, 

1) Virgil Aen. Ill, 443fF., VI, 9ff., vgl. Ovid. Met. XIV, 101 ff. 
2 Varro bei Lactant. 1, 6, 9, vgl. Strabo VI p. 243 sq. 
3) Dionys H. IV 62, Gellius N. A. 1, 19, Tzetz. Lycophr. 1278-80. 

Varro, welcber zelin Sibyllen unterschied und die Erscbeinung der Cuma- 

Z^T.rm,-0^0?)0 ^180116" Griinden’ die abe1, bier niclit geften konnen, 
I? q h n PnSC?SlSetZte’ schemt &leich die erste Sammlung far eine 

gemischte gehalten zu baben, wie es die spatere wirklich war, s. bei Lac- 
tant. 1 6, i, vgl. Serv. V. A. VI, 36, Plin. H. N. XIII, 13. 

990 4 Scbatzhauser von Caere und Spina zu Delphi, s. Strabo V p. 214 

‘^ xxxvlk 48, $Lv! 2745- XXV11'' 45’ ApPi“" "“ik 27' V*'- 
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dann wahrend der Belagerung vonVeji gerichtet haben soil. Den 
siihnenden und heilenden Apollo aber verehrten die Romer so 
allgemein und vorzugsweise 1), dais auch die Vestalischen Jung- 
frauen beteten: Apollo Medice, Apollo Paean!, offenbar weil die 
sibyllinischen Spruche und der Coitus der fur sie bestimmten 
Decemvirn den griechischen Gottesdienst am meisten von dieser 
Seite empfahlen. Auch der haufige Gebrauch des Apolliniscben 
Lorbeers in Rom und andre Spuren deuten darauf, dafs Apollo 
in Rom vorziiglich in dieserEigenscbaft des dle^ly.axog Eingang 
fand. Selbst die alteren Namen des romiscben Apollo hangen 
mit dieser Auffassung und Herkunft seiner Religion zusammen. 
Die Etrusker nannten den griechischen Gott, den auch sie als 
Licht- und Heilgott allgemein verehrten, Aplu, eine Form des 

• Namens welche sich in Griechenland bei den Tbessalern im Ge- 
brauch erbalten hatte. Die Romer aber gebrauchten die in alte- 
rer Zeit bei den Griechen des siidlichen Italiens herkommliche 
Form Apello, die sie im Sinne ihrer Sprache vomAbwenden der 
Krankheiten und andrer Uebel verstanden2). Oder sie machten 
sicb den fremden Namen dadurch verstandlicher, dafs sie ihn im 
Sinne des offenbarenden Orakelgottes umbildeten, so dafs aus Apello 
Aperta wurde, wie aus Persephone Proserpina3 4). Yon der spa- 
ter recipirten Form Apollo bildete man zunachst den Genitiv 
Apollonis, bis spater Apollenis und Apollinis das Gewohnliclie 
wurde. 

Die erste Spur eines Apolliniscben Heiligthums, etvva eines 
Lorbeerhains, findet sicb wie gesagt in der Zeit der Decemvirn, 
und zwar in derselben Gegend, wo spater der Flaminische Circus 
und das Theater des Marcellus erbaut wurden, eine Gegend die 
eigentlich Yorstadt war, aber sich aufserordentlich schnell bevol- 
kerte1). Zwanzig Jabre spater, in denZeiten des Militartribunats, 

1) Macrob. S. 1, 17, 15. Iu den Indigitamenten des Numa feklte 
Apollos Name, s. oben S.119, 1. Auf die Verehrung des siibnenden Apollo 
deutet auch die Uebertragung der Reliquien des Orest von Rhegiuin nach 
Aricia und von dort nach Rom, s. Hygin. f. 261, Serv. V. A. II, 116, 
VI, 136. 

2) Paul. p. 22, Macrob. 1, 17, 14. 
3) Paul. p. 22 Apart a idem Apollo vocabatur, quia patente cortina 

responsa ab eo dentur. Vgl. Ritschl im Rb. Mus. f. Philol. 1857 S. 106 If. 
und 476. In einem vermuthlich Ennianischen Verse bei Cic. de Divin. 1, 
21, 42 heifst es nocli: ill se edoceret obsecrans Apollonem. Vgl. die Form 
APOLONES bei Or. n. 1433, APOLENEI auf einem Stein aus Pisaurum, 
APOLLINEI bei Henzen n. 5700. Der Pythische Apollo hiefs lateinisch 
Putius, Placidi gl. p. 492. 

4) Liv. Ill, 63 in prata Flarninia, ubi nunc aedes Apollinis est, iam 
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wurde bei einer Pestilenz auf Geheirs der sibvUinischen S.,r,-,rh, 

Sclnvealer enlh.elt, ftbrigens bis August der einzige d™ses Got- 
dretlstes gebbebetl ist. Bald darauf, seit dem Jabre 399 v Chr 

defafVr (ect'st,ernien >» Rom, aufderen oft wiederholteFeier 
pollmische Cultus gleichfalls einen bestimmeuden Einllufs 

und rae;,r IT™, h 'St <Ue al,8emeine Heitcrkeit, Versohnlichkeit 
und Gastl.chkeit, m,t welcher diese Lectisternien in alterer Zrit 
on Hauszu Haus begangen wurden, cin Grundzu» der Anolli 

“patmm2;Urb,?ndtfSte2)' Endbcb, aber e^’ 00 
Jame spater (212 v. Chr.) wurden auch Apollinarische Sniele in 

verbreitefwaren Zv'" ^ G"fhen <lls pythie" s» ™t ernreitet waren. Die Veranlassung gaben der schwere Ivrieo- mit 
Iannibal und die Spruche eines beruhmten Sehers der itaJischen 

Vorzeit des Marcms, welche kurz vorher sehr vernehmlich auf 

tIied/lJT nGI Ca,nnii. gec,eutet batten. Jetzt empfahlen sie 
P es Apollo als ein sicbres Heihnittel gegen den Feind 

„dieses garstige Geschwiir im Leibe Italiens“, und zwar sollten 
diese Spiele in aller Lust und Heiterkeit (counter) gefeiert und 
die Kosten durch eine Collecte von Haus zu Haus gfdeckt wer- 
den, der stadtische Prator ihnen vorstehen, die sibvUinischen 
Decemvirn aber das Opfer nach griechischem Ritus veiTichtena) 
Es war grade die Zeit wo Hannibal Parent eroberte und wieder 
bi Campanien vorruckte wiihrend Hasdrubal von Spanien her 

dem Emfall in das obere Italien drohte. Apollo, der Arzt, 

zuTerZnluZr Saturn. Es ist wohl hinzu- 

Der bei Liv. VII PV °i v.afetudln e P°puli vota est etc. 

der T. Apollinis Medici bei Liv XL 51 wo wohr^l'"1'011- derseIbe’ auch 
ad Tiberim [et ad] acdem Ap. M. ’ ZU Iesen ,St: et Post SPei 

miscuoque usu rerum omZtmriZnrn 1°^ Pateniibus ianuis pro- 
advenas in hospiUum ductos fernnt lful° Posttlf710108 ignotosque passim 
miter sermonl ZhiZ ?J ™ ,CUm mmncis 9«oque benigne ac co- 

-he“enion’z "*'*• 

;"2ra"ze” - drifts? 
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der Abwender, sollte auch in dieser Noth helfen, und er half 
wirklich, Dachdem man dasOpfer in der vorgeschriebenenWeise 
dargehracht und die Spiele im Circus Maximus aufgefiihrt hatte, 
wobei das Volk mitLorbeer bekranztzuschaueteund dieMatronen 
fur Alle beteten: wieder ein sehr festlicher und heitererTag, der 
wie jene Lectisternien mit Familienschmausen und offenen Thu- 
ren durch die ganze Stadt gefeiert wurde. In den folgenden 
Jahren wurden dieselben Spiele von dem Prator von neuem ge- 
lobt und gehalten, bis sie endlich im J. 208 v. Chr. auf Veran- 
lassung einer Pest ein fur allemal gelobt und auf den festen Tag 
xdes 5. Juli verlegt wurden, immer unter der Oberaufsicht des 
stiidtischen Prators. Man stritt sich spater ob diese Spiele das 
erstemal des Sieges oder des Wohlseins wegen (victoriae an va- 
letudinis ergo) gelobt worden waren, da eigentlich beideMeinun- 
gen Recht hatten, denn Apollo der Gott des Heils ist als solcher 
auch der Gott des Siegs, wie dieses ja auch in jenem Spruch des 
Marcius sehr bestimmt angedeutet wurde J). Doch ist es inter- 
essant bei dieser Gelegenheit eine Legende kennen zu lernen, 
welche den Glauben an die schnelle Hiilfe des Heilgottes und 
Schutzen Apollo, den die Jonier deshalb als ftorjdQO/iuos verehr- 
ten, gleichfalls gut ausdruckt. Das Volk babe eben bei diesen 
Spielen gesessen und dem gesticulirenden Gesange eines alten 
Mimen zugehort, als es plotzlich durch alle Reihen hiefs: der 
Feind ist vor der Stadt. Alles eilt nun schnell hinaus und dem 
Feinde entgegen, siehe! da sturzt eine ganze Wolke von Pfeilen 
herab auf die Feinde, so dafs diese eilig umkehren und die Romer 
eben so eilig zu den Spielen des Heifers in der Noth (dei sospi- 
talis) zuruckkehren konnten1 2). Ja jener alte Mime hatte die 
ganze Zeit iiber unverdrossen fortgetanzt und fortgesungen, so 
dafs die Spiele nicht einmal mstaurirt zu werden brauchten. 
Eine Erzahlung die auch insofern zu beachten ist als daraus er- 
hellt, dafs diese Apollinarischen Spiele gleich von Anfang an so- 

1) Hostes Romani si ex agro expellere vultis, Vomica quae gen¬ 
tium venit long e etc. 

2) Macrob. 1, 17, 25, Fest. p. 326 Salva res est dum cantat senex, ein 
aus diesem Vorfall entstandenes Sprichwort. Die welche auch bei diesen 
Spielen an den Heilgott Apollo dachten, beriefen sich auf die Zeit mitten 
im heifsen Sommer. Die bei Festus I. c. erwahnten parasiti Apollinis siud 
die fur seine Spiele eingesetzten Schauspieler, Mimen u. s. w., deren Zunft 
zu seinem Tempel in einem ahnlichen Verhaltnisse gestanden zu haben 
scheint wie die der Pfeifer und der Dichter zu dem der Minerva auf dem 
Aventin, s. Friedliinder bei Marquardt IV, 533. 
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wohJ scenische als circensische waren. Auch sind sie jedenfalls 
bald nach den Romischen Spielen und den Megalesien mil dra- 
matischen Aufluhrungen verbunden worden, da schon im J 179 
v.Chr von der Erbauung eines Theaters und eines Prosceniums 

eim 1 empel des Apollo die Rede ist und zehn Jahre spater, 
urz V°r deni Tode des Ennius, dessen Thyest bei den Spielen 

des Apollo zur Auffuhrung kam >)• Der gewohnliche Schaimlatz 
der circensischen Sp,ele des Apollo war nachmals der Circus 
Hammius, welchen C.Flannmus zwei Jahre vor derSchlacbt am 
1 rasimenischen See angelegt hatte. Wie alle Spiele in Rom, so 
naben auch diese sich mit der Zeit burner weiter ausgedehnt, bis 
sie nach den vorliandnen Kalendern vom 6. Juli bis zum 13 
geleiert wurden, nur dieser letzte Tag im Circus. 

Also wurde Apollo seit dem zweiten Punischen Krie°-e in 
em ganzen Umfange seines Wesens zu Rom verehrt, als Srthn- 

und HeiJgott, in welcher Hinsicht der einheimische Veiovis ie 
anger desto rnehr hinter dem gleichartigen griechischen Gottes- 

dienste zurucktrat, als Orakelgott und als festlicher Gott der Mu- 
sik und der heiteren Lebensfreude, obgleich auch der romische 
Apollo, wenn er gereizt wurde, ein strenger und eifriger Gott 
sem konnte * 2). Manche Neuerungen brachte die Zeit des Sulla 
unter dessen Vorfahren der erste welcher den Namen Sulla fiihrte 
als einer der Sibyllinischen Decernvirn die Stil'tung derApollina- 
nschen Spiele vorziiglich betrieben und dariiber eben jenen Na- 
men bekommen hatte 3). So war auch der Dictator Sulla ein 
aberg aubischer Verehrer des Apollo &le£Uaxog, von dem er 
em k ernes goldnes Bild , welches aus Delphi stammte, in den 

n.vi”/Gi?^ei^ch ^ch! b,ei Slch zu tragen Pflegte: was ihn iibrigens 
icht abhielt das Orakel zu Delphi, dessen Ansehn freilich damals 

sehr gesunken war, schonungslos zu pliindern^). Eine sehr 

217. 29iCiC* BrUt 2°’ 78 VCrgL Liv- Zb’ 51 und RitschI P^erga S. 

2) Vgl. Valer. Max. 1, 1, 18, Appian. Pun. 127. Weniser Umstande 
machte man mit einem alten Bilde des Apoll, welches nach dem plotzlichen 
Tode des^jungeren Scipio drei Tage lang weinte. Dio Cass. fr. 84. 

3) Macrob 1 17, 27, vgl. Charis. 1, 18, 20 und Serv. V. A. VI, 70, 
welcher diese Ueberl.elerung falsch verstanden hat. Daher auf einem As 
des 1 • kVLA an der prora novis der Kopf der Sibylla angebracbt ist. Auf 
dem romischen Forum befanden sich in der Nahe der Rostra drei eherne 
Rilder der Sibylla, die man fur sehr alt liielt, Plin. H. N. XXXIV 
«, 11. * 

19 II4)571Ut’ SUlk 12' 29’ ValCr‘ MaX* lf 2’ 3- V&1- Cic- de Divinat 
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verhangnifsvolle Katastrophe war dann auch fur die sibyllinischen 
Spriiche und den Apollodienst jene Feuersbrunst, welche im J. 
83 v. Chr. den Capitolinischen Tempel und mit ihm die altere 
Sammlung der Spriiche verzehrte. Alsbald wurden Boten in alle 
Welt ausgesendet, um in Italien, Sicilien, Afrika, Samos, Ilium, 
vorziiglich aber in Erytbrae Alles was von sibyllinischen Spriichen 
in Apollinischen Tempeln oder bei Privaten aulzutreiben war zu 
sammeln und zu sichten, woraus eine neue Sammlung sehr ge- 
mischten Inhalts in mehreren Buchern entstand !), unter welchen 
nur die Spriiche der erythraischen Sibylle bestimmter nachweis- 
bar waren, da dieselbe sich in dem Vorworte ihrer Weissagungen 
ausdriicklich nannte und sich dabei zugleich ihrer Abkunlt aus 
Babylon riilimte. Schon dieses weist nach dem Orient; auch ist 
nicht zu verkennen, dafs mit dieser neuen Sammlung auch sonst 
manche Elemente orientalischer Weissagung und Anschauung 
nach Rom kamen, selbst monotheistische Ueberzeugungen und 
messianische Hoffnungen, welche bald deutlich verlauteten. So 
war nun auch von Apollo in einem ganz andern Sinne die Rede; 
er wurde mit dem orientalischen Sonnengotte identificirt und in 
dem bevorstehenden zehnten und letzten Weltalter eine Herr- 
schaft des Apollo in diesem Sinne geweissagt, welche spater 
Augustus gerne auf sich anwenden horte1 2). Auch die Vermeil- 
rung des Collegiums der sibyllinischen Zehnmanner um fiinf 
Stellen scheint aus dieser Zeit zu stammen, desgleichen die vol- 
lige Verschmelzung dieses Priesterthums mit dem Apollinischen 
Gottesdienste, daher sie von diesem nun auch die Insignien des 
Lorbeers, des Dreifufses, des Delpliins und des Raben an- 
nahmen3). 

1) Vgl. Dionys. H. IV, 62, welcher sich auf Varros Untersuchungen 
bczieht, und Tacit. Ann. VI, 12. Spriiche von stark monotheistischer Far- 
bung fiihren Iustin.M.Coh. 16 u. Lact. 1, 6 an, vgl. Aug. C. D. XVIII, 23 und 
die Andeutung einer der romischen Staatsreligion gefiihrlichen Tendenz 
bei Cic. de Divin. II, 54, 110. Auch jiidische Weissagungen hatten sich 
in diese sp'atere Sammlung eingedrangt, sowohl aus Palastina als aus 

Alexandrien, s. Pausan. X, 12, 5. 
2) Vgl. Virgil in der bekannten, wahrscheinlich gegen Ausgang des J. 

40 v. Chr. gedichteten Eel. IV, 4 und dazu Servius. Die Vertheilung der 
verschiednen Weltalter an verschiedne Gotter stammt aus der agyptischen 
Theologie, s. Nigidius Figulus bei Servius zu vs. 10. Auch Horaz in dem 
Carmen Seculare identificirt Apollo mit Sol, Diana mit Luna. 

3) Arnob. IV, 35, Serv. V. A. Ill, 332. Vgl. die M. des L. Torquatus 
III vir mit dem K. der Sibylle und dem Dreifufs und Eckhel D. IN. VI 

p. 316. 
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Einen neuen Aufschwung nalini der Dienst des Apollo in 
Rom unter August. Dieser Fiirst verband mil einer griechischen 

zumTieiTaPufrSSrChe ^ diesenG°Resdienst, welche 
m,/ tlIte,en Traditionen seiner Familie beruhen 

mochte ) bei ihm und seinen Verehrern aber um so mebr An- 
ang land, als die Erfahrungen seines Lebens und seine person 

liche Erscheinung in mancher Hinsicht einen besomlein SchlUz 
es Jichten Golles zu bestatigen schienen. Schon und jung (rat er 

• If8 ! Casars Ermordung von neuem aufgeregte Riimer 
reich als Ordner und Friedensstifter, und als nun vollends der 
unter den Augen des Aktischen Apollo gewonnene Seesie°- fiber 
Antomus und Kleopatra seine Alleinherrschaftentschieden batte 2) 
nahmen sowohl die mythologischen Huldigungen der Dicbter ais 
Augusts wohlberechnete Stiftungen zu Ehren seines Schutz^ottes 
men unmer kuhneren Anlauf. Die Dicbter corabinirLn dfe Ste 
V\ eissagung von der Herrschaft der Aeneaden mit dem Bilde des 
troiscben Apollo, wie ihn die Bias und die troische Sage schil- 
derte als den machtigen Schutzgott des alien Troja, der Aeneas 

ersfan^lene^Tr 8610611 Sdmtz nun aufRom> das neu 

babeDiJ SJh ™ m®0* S6men LiebJing AuSustus ubertragen babe ). Die Schraeicbler gingen einen Schritt weiter und be- 
haupteten gradezu, dafs Apollo der wahre Vater des August sei 
we cher seinerseits gerne auf solclie Fictionen einging, indeni e^ 
sich bald in ApollimscherHaltungund mit Apollinischen Attributen 
darstellen liefs, bald wohl gar selbst als Apollo auftrat*). Dazu 

pY®. ’ de" Gentdcult des Yejovis — Apollo bei den Juliern obea 

nin-6dpElAlgeuerk arte" den/^amen derCiisaren und die traditionelleVereh- 

YJI,°76K x^315 V0D e,Der GebUrt dUPCh dCn Kaiserschnitt, s. Serv.V. A. 

o ,J2\ .Xf1: V^il Aen. VIII, 704 in der poetischen Beschreibunt* der 

peletc und Proljerl TV "" intendebat Apollo desu- pei etc. und Fropeit. IV, 6, 29 cum Phoebus — astitit Aususti vnnnim 
super et nova Jlamma luxit in obliquam ter sinuata facem.* PPP 

wo dieses S\senllTrh iad ei" Prooemium des carmen seculare, 
wo aieses geflissentlich hervorgehoben wird. Aehiil wiirde Troia zerstbrt 

rlZ'J^nem votiZ Km.eris(]™ ^atae vocibus Divom Pater annuisset 
reuus Aeneae potioie ductos alitemuros, ganz im Sinne der eriechischen 
Sa5e s. . Griech Mythol. 2, 208. Bei Virgil Ae„. VI 69 If eSdnt So- 

ff,d» 'les T. des Polotmisehen Apoll wie die Llisune eines Ge- 
lubdes des Aeneas, vgl. Serv. zu v. 69. 

4) Sueton Octav. 70, vgl. Serv. V. Eel. IV, 10 tangit Auxustum cut 

ZfTZ? {ZZZf*Tm ipnlHnii CUTlCtis insi8™t>us. Comm. Cruq. 
'. ! •■,!’ ld’ 1 Pulatinus Apollo dictus est a monte Palatino ubi Cae¬ 

sar in bibliotheca sibi statuam posuerat habitu ac statu Apollinis 
i’reller, Rcim. Mythol. ' 

1 a 
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kam die Verherrlichung des Apoll durch die Stiftung neuer Tem- 
pel, Tempelbilder und Spiele, sowohl zu Ehren des Aktischen 
Apollo, weichem gleich nach jenem am 2. Septbr. des J. 31 v. 
Chr. gewonnenen Siege die Aktien, ein nach griechischer Weise 
mit musiscben und gymnischen Spielen und mitWettrennen alle 
vier Jahre zu begehendes Kampfspiel gestiftet und der Tempel 
erweitert und mit den Spolien der Schlacht umgeben wurde, als 
zu Ehren seines speciellen Schutzgottes d.b. des Palatinischen 
Apollo, welcher seit August zu den angesehensten Gottern in 
Rom gehorte. Schon vor der Schlacht bei Actium hatte August, 
als er sich auf dem Palatium ein Haus baute und der Blitz in 
dasselbe einschlug, den Platz zu einem Tempel des Apollo be- 
stimmt, welcher nun vollends nach dieser Schlacht, unter dem 
Eindrucke so aufserordentlicher Ereignisse mit der grofsten Pracht 
und alien Hiilfsmitteln der damaligenKunst ausgefuhrt wurde1). In 
den Umgebungen des Tempels sah man die Bikler der Danaiden und 
der Aegyptiaden, welche vermuthlich gleichfalls an dieNiederlage 
Aegyptens erinnern sollten, in dem Tempel die Statue des Apollo 
zwischen Latona und Diana, welche letztere den Namen Victrix 
fiihrte, da Augustus ihr einen ahnlichen Antheil an dem Siege 
fiber S. Pompejus zuschrieb2) wie dem Apoll an dem iiber An- 
tonius und Kleopatra: lauter Werke beruhmter griechischer Mei- 
ster, denen sich ahnliche Kunstschatze in der benachbarten Bi- 
bliothek anschlossen. Ferner wurden seit dem J. 12 v. Chr., 
nachdem auch das Pontificat an Augustus iibergegangen war, die 
sibyllinischen Spruche nicht mehr auf dem Capitol, sondern in 
diesem Tempel des Palatinischen Apollo aufbewahrt, nachdem 

1) Vellei. Pat. II, 81, Sueton Octav. 29, Dio XLIX, 15, vgl. Becker 
Handb. I, 425. Im J.28 wurde er eingeweiht, wie es scheint am Jahrestage 
der Schlacht bei Actium, da gleiehzeitig die Feier der Actischen Spiele 
in Rom eingesetzt wurde, s. Dio LIII, 1, daher auch Propert. IV, 6 in dem 
Gedichte vom Palatinischen Apoll zugleich von der Schlacht bei Actium 
singt. Die vierte Feier dieser romischen Aktien erwahnt Dio LIV, 19, eine 

spatere LIX, 20, Stat. Silv. II, 2, 8, Or. n. 2633 u. A. 
2) Eckhel D. N. VI p. 93 sq. Ueber die Ausstattung des Tempels s. 

0. Muller Handb. der Arch. § 125, 4, 361, 4, 0. Jahn Arehiiol. Aufs. S. 22 If. 
Da der Tempel nach dem Neronischen Brande von Domitian neu erbaut 
oder restaurirt wurde (Tacit. Ann. XV, 39, Martial XII, 3, 9) und unter 
Commodus ein neuer Brand den kaiserlichen Palast verheerte (Dio LXXII, 
24), wird auch die Tempel statue spa ter nicht mehrdieselbe gewesen sein; und 
wirklich ist auf den Miinzen des Commodus das Bild des Palatinischen 
Apoll ein andres als auf den friiheren. Urn so schwieriger ist es den Bei- 
namen Ap. Rhamnusius zu erkliiren, der nur aus den Regionen bekannt 

ist, s. m. Reg. S. 182. 
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August nochmals erne strenge Sichtung derselben vorgenommen 
und erne grofseMenge verdachtigerSpriiche, die sich immer von 
neuem einschlichen, hatte verbrennen lassen 1). Die natiirliche 
FoJge dieser Einrichtung war, dafs auch die Quindecimvirn von 
nun an speciell die Diener des Palatinischen Apollo wurden vvie 
dieses besonders m einem Gedichte des Tibull (II, 5) aus^espro- 
chen ist, mit welchem er den altesten Sohn seines Gonners Mes- 
sala bei seiner Aufnahme in das Collegium der Quindecimvirn 
begrufste. Mithin war dieser Apollo zugleich der Gott des Heiles 
und des Sieges, wie der alle romische und der Aktische Apollo 
und der der Weissagung und der musischen KQnste, in welchem 
Sinne der lempel und die Tempelstatue ausgestattet waren- 
vorzugsweise aber doch auch er wieder der alte Heilsgott, worin 
zugleich der wahre Grund des hervorragenden Antheils zu su- 
chen ist den Augustus dem Palatinischen Apollo an den von ihm 

If,/' a- V* o • ,neU einper^chteten Secularspielen einraumte. 
Hatten diese Spiele nehmlich friiher nur den Gottern der Unter- 
welt gegolten so verschmolz zuerst Augustus mit diesem Culte 
den der himmhschen Gutter, namentlich des alien Capitolinischen 
Jupiter und des neuen Palatinischen Apollo, offenbar weil diese 
beiden Gotter unter den himmlischen die vornehmsten Heilsgot- 
ter waren und die Ideen jenes Festes damals und friiher vor- 
nehmlich die der Heilung und Siihnung aller alter Schaden ge- 
genuber emer neuen Zukunft waren. Auch werden solche Vor- 
stellungen deutlich in dem bekanntenSecular-GedichtedesHoraz 
ausgesprochen, welches durch dieselben Secularspiele des August 
veranlafst und zum Vortrage im Tempel des Palatinischen Apollo 
am dritten Tage des ganzen Festes bestimmt war2) 

Neben dieser neuen Stiftung blieb aber auch jener alte 
Dienst des Apollo vor der porta Carmentalis immer sehr ange- 
sehn; ja es scheint dafs dieser alte Tempel zur Zeit des August 
von C. Sosius, welcher unter Antonius Befehlshaber in Syrien 

Aen VT^ir" Vgl‘ 17 und die Anspielungen beiVirgil 
Tih' c h • t P111 Servius vs• 72, so wie die epikritischen Maafsregeln 
libers bei Tacit. Ann. VJ, 12 und Dio LVII, 18 

2) Horat. Carm. sec. 37 ff. und 61 If., Od. 1, 21, 13 hie helium lacri- 
in a sum, uc miseram J'amem pestemque a populo et principe Caesare in 
versus atque Britannos^ vestra motus aget prece. Vgl. Zosimus II, 1 
Gwrelei ot regog kot/xiov nut uiDoQctiv y.ui voacov untaeig und 4, wo es 

von August heilst, er habe das Fest aus denselben Griinden erneuert. An¬ 

ders erkliirt den Zusaminenhang K. F. Hermann de loco Apollinis in carmine 
Horatu seculari, Gott. 1843. 

18* 
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und Cilicien war, kunstvoller ausgebaut und bei der Gelegenheit 
mit einem neuen, von Seleucia nach Rom gefuhrten Bilde des 
Apoll von Cedernliolz und jener beruhmten Gruppe derNiobiden 
ausgestattet wurde, um derentwillen Sosius und sein Tempel 
seitdem so oft genannt ist1). Auch die Apollinarischen Spiele 
wurden fortgesetzt gefeiert, sovvohl die circensischen als diesce- 
nischen2). Daneben beweisen manche hin und wieder erwahnte 
Bilder und Heiligthiimer des Apoll3), dafs dieser Gott vollends 
seit August zu den beliebtesten in Rom geliorte und sowohl 
den Sinn fur Runst und Bildung vielfach anregte als in schlimmen 
Zeiten die beangstigten Gewissen zu trosten wufste. Erst das 
zunehmende Gewicht des orientalischen Sonnendienstes und die 
mit der Zeit immer riicksichtsloser durchgefuhrte Tendenz, die 
individuellen Bilder und Gestalten der Gotter in die Abstraction 
allgemeiner Weltmachte aufzulosen, scheint den griechischen 
Apollo allmalich in den Hintergrund gedrangt zu haben. Am 
langsten dauerte das Ansehn des Palatinischen Apoll und der si- 
byllinischen Spriiche, welclie noch zur Zeit des Aurelian mit 
eifrigem Glauben befragt und unter Julian bei einem Brande des 
Tempels mit grol'ser Muhe gerettet wurden, bis sie endlich in 
der Zeit, da Rom von denGothen und andern Barbaren bedrangt 
war, in solchem Grade eine Quelle des Aberglaubens und schad- 

1) Plin. H. N. XIII, 5, 11, XXXVI, 5, 28, wenn dieser Tempel wirk- 
lich mit jenem alten identisch ist. Es kdnnte auch ein kleinerer Tempel in 
der Niihe des grofseren gewesen sein, vorziiglich zur Aufnahme jener selt- 

nen Kunstwerke bestimmt. 

2) Von einer Feier des Agrippa, als er Prat or war, s. Dio XLVIII, 20, 
von einerFeier der circenses Apollinares unter Antoninus Pius, bei welcher 
der Circus einstiirzte, Catal. Imper. p. 647, lul. Capitol. Antonin. P. 9. Auf 
scenische Apollinares scheint sich die Terracotta bei D’Agincourt Rec. de 
fragm. de sculpt, en terre cuite, P. 1814 Titelv. zu beziehn, vgl. 0. Jahn 
Archaol. Beitr. S. 209. 

3) Der Ap. Sandaliarius und Tortor d. i. der Schinder des Mar- 
syas gehorten zu den von August und Agrippa an den Kreuzwegen und 
Wasserbassins aufgestellten Kunstwerken, s. Sueton Octav. 57 und 70. 
Andre Bilder befanden sich hin und wieder in den Tempeln und Hallen, 
darunter Apollo und die neun Musen in einem eignen T. bei der 
Halle der Octavia oder jenem alten Tempel s. Plin. XXXVI, 5, 34, Iuvenal. 
VII, 37, Martial. XII, 3, 9. Ein Apollo Monetae wird genannt auf Miin- 
zen des Commodus, eine area Apollinis bei den Regionariern. Der 
Heilgott Apollo, Salutaris, Conservator etc. wird auf den Miinzen 
des Caracalla und der spiiteren Kaiser oft genannt und scheint mit dem iilte- 
ren Palatinus identisch zu sein, daher bisweilen neben ihm die Diana Vic- 
trix erscbeint, s. Eckhel D. N. VII p. 212. 357. 372. 383. 395. 
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lidier Aufregung wurden, dafs Stilicho sie verbrennen fiefs n 
Noch ist zu bemerken dafs in den sinkendenZeiten mancheGbf- 
ter der nordlichen Volker, vorzuglich der Celten, mit dem Namen 
Apollo genannt werden, welche auf eine weite Ausbreitun^ des 

raentlielfr81!? “ tlles,ei‘ Gegenden schliefsen lassen” na- 
menthch Apollo Grannus und Belenus2). 

6. Diana. 

an derW^f^ gew6h“lich. na.chArt der griechischen Artemis 
an dei Seite Apollos verehrt, ist m Italien ursprunglich eine von 
diesem unabhangige, alteinhennische Gottin, wie daraufschon 
dei ]Name deutet, welche m der weiblichen Form dem mannlichen 
anus entspricht (S. 149). Milhin ist sie eigentlich Zehimm- 

Iische Macht undMondgottin, obwohl diese ersteNaturbedeutung 
m den uns bekannten Gottesdiensten zuriicktritt. Wold alter be- 
statigt sich der allgemeine Character der Mondgottinnen auch bei 
ihr m der Uebertragung auf das Naturleben in Feld und Busch 
und nn feuchten Grunde, ferner auf die durch den Mond be- 
stimmten Wandlungen des menschlichen Gemiiths und des weib- 
hchen Geschlechtslebens, endlich auf Jagd und Krieg und kbr- 
perhche Bustigkeit des Mannes. Dafs Diana so gut wie Janus bei 
aen babmern verehrt wurde, lernt man aus Varro 1. 1. V 74. 
Genauer ist die Diana der Aequer, Herniker undLatiner bekannt 
von denen jene diese Gottin seit alter Zeit auf dem rauhen, stark 
mu Eiclien bewaldeten Gebirge von Algidum hinter Tusculum 
verehrten, welches sehr oft in den Kampfen der Aequer und Ro- 
mer genannt wird und ehemals ein Mittelpunkt der Zusammen- 
kunftejener Nation, spater durch seine den romischen Pontifices 
gehongen Viehweiden bekannt war2). Ferner gab es einen be- 

228, XXm’ 3’ “ Ml G0t' 

2) Bel.s heifst er bei Herodian VIII, 3 als ein Hauntgott der Geeend 

Nat S°hSt B,e?enus °der Belinus> s. Tertull. Apolog. 24, ad 

I Grimm n’Af SoW a T % in Noricis verehrt wurde, ’vgl. 
J. Grimm D M. 579 und oben S. 240. Ap. Grannus, oft erwiihnt inrhei- 

naSrCr Inschnften, ist Grannaur d. h. der Schongelockte, 

chdo? 2 120 456GaU 01S ° ap‘ 21sq<B und Creuzer Deutsche Sehr. z. Ar- 

MittelitnllTs Sfk* 1 * ** IIT’. 23,’.\IV’ 4> 58’ Cann- SCC- 69> V*L Abeke» Mittehtalien S. 215. Algidum ist die Stadt, von algor und algere, Algidus 
er Berg. Vgl. Virgil Aen. VII, 746 horrida praecipue cut gens assuetaque 

multo venatu nemorum duns Aequicula g lebis. 1 
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ruhmten Hain der Diana m tier Nahe von Anagnia, der Haupt- 
stadt der Herniker (Liv.XXVlI,4) und einen andern,_dem ganzen 
Latium seit alter Zeit heiligen und wegen seiner schonen Buchen 
beriilimten, welcher Corne hiefs, in der Nahe von Tusculum 
(S. 100). Vor alien ubrigen aber war in der ganzen Nachbar- 
schaft beruhmt und gefeiert der Hain und das Heiligthum der 
Diana von Aricia am See von Nemi, welcher eben von diesem 
Haine (nemus) seinen Namen bekommen hat, nach welchem auch 
Diana gewohnlich schlechthin Nemorensis genannt wurde. Er 
lag an derselben Stelle wo jetzt das Stadtchen Nemi liegt und wo 
schon im Alterthume neben den vielbesuchten Heiligthumern ein 
Ort entstanden war, in einer quellenreichen und einsam landli- 
chen Gegend, welche mit der Aussicht auf den schonen und 
heimlichen See, den man den Spiegel der Diana nannte (Serv.V. 
A. VII, 515), und seine wohlbestellten Rebengehange eine der 
lieblichsten des Albaner Gebirges ist. Neben der Diana wurde in 
diesem Haine ein mannlicher Daemon Virbius verehrt, dessen 
Name wahrscheinlich mit dem der Viren d. h. der Wald- und 
Baumnymphen zusammenhiingt'). Man verglich ihn mit dem 
griechischen Hippolytus, den Aesculap, nachdem er durch die 
wilden Rosse des Poseidon den Tod gefunden, wieder erweckt 
und Diana in diesen entlegenen Hain entriickt habe, der deshalb 
von Pferden niclit betreten werden durfte1 2). Seine Gestalt ent- 
sprach einem in der Nahe von Aricia aufgefundenen Bilde nach 
zu urtheilen ganz der der jagenden Waldgottin Diana3), so dafs er 

1) S. oben S. 88. Vgl. Grut. 1011, 1 Dianae et Firibus Sa¬ 
crum lb., 89,9 Firibus Sacrum, mit einem auf Jagd beziiglichen 
Relief, Or. n. 2324 Nymphis et Firibus Augustis L. Gi'anius etc. 
_fontem et omne opus. Vgl. Cassiodor Orthogr. 6 alii deum qui Fi¬ 
ribus praesit interpretantur, was Buttmann Mythol. 2, 152 nicht 

richtig verstanden hat. . TTT 
2) Virg. Aen. VII, 761 If. und Servius zu vs. 761, vgl. Ovid F. Ill, 

265 £f., VI, 731, Metam. XV, 545 u. A. Ein flamen Virbialis wird mehrfach 
erwahnt, s. Or. n. 2212. 4022. 4102, Mommsen I. N. n. 2456. 

3) S. Uhden in den Abh. der Berl. Akad. 1818 S. 189 ff. Das bei der¬ 
selben Ausgrabung vom J. 1791 gefundene altertbiimliche Relief, welches im 
Almanach aus Rom von Sickler und Reinhart 1810 S. 85 abgebildet ist, 
bezieht sich aber nicht auf den Auftritt ernes neuen Rex Nemorensis, son- 
dern es stellt nach der wahrscheinlichsten Erkliirung den Mord des Aegisth 
dar. Nach Ovid Met. XV, 538 ist vorauszusetzen, dafs Virbius gewohnlich 
nicht als Jiingling, sondern als Mann gedacht wurde. Nach Serv.V. A. VII, 
784 durfte sein Bild nicht beriihrt werden. Der clivus Virbii bei Pers. S. 
VI, 56 Schol., wo die Bettler Posto zu fassen pflegten, ist vermuthlich 
identisch mit dem in Urkunden des 9. und 10. Jahrh. erw'ahnten clivus Ari- 
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also ein dieser Gottin gleichartiger Genius oder Indiges des Wal- 
deS und der JagcI gewesen sein mufs, der zugleich fur den alte- 
sten konig und Pnester der Diana gait, den ersten Rex Nemo- 
rensis, der als solcher den seltsamen Brauch gestiftet haben soil 
welcher sich auch spater erhalten hatte. Das Priesterthum dieses’ 
sogenannten Rex Nemorensis d. h. des Oberpriesters und Ober- 
aulsehers bei diesem Dienste war nehmlich nur durch blutigen 
Kanipl zu erlangen, indem es demjenigen als Preis zufiel, welcher 
naebdem er von einem bestimmten Baume im Ilaine der Diana 
emeu Zweig abgebrochen hatte, den derzeitigen Inbaber der 
Melle im Zweikampfe erseblug: eine Aufgabe welche spater 
fluchtigen Sklaven iiberlassen bliebi). Dieser blutige Gebrauch 
vermochte die Gnechen, die Diana von Nemi mit ibrer scytlii- 
schen Tauropolos zu vergleicben, daber mit der Zeit sogar be- 
liauptet wurde, dafs Orestes das Bild dieser Gottin uber Rhegium 
nacb Ancia und in dieses Heiligthum gebracht habe. Doch nfoch- 
ten sonst wenig Beriihrungspunkte da gewesen sein, da die lati- 
msche Diana im Uebngen ganz die gute und gniidige Gottin der 
mtur und des weibhehen Gescblechls, namentlieb der Entbin- 
dung war; daher auch die Nymphe Egeria in ibrer Umgebung 
verehrt wurde, angeblich dieselbe welche Rom als die beseelende 
Gottin und Gattin des Numa unter den Camenen verebrte, eine 
Quellen -, Geburts- und Ileilgottin, welche in diesem Haine der 
Diana fiir die Pflegerin des Virbius gait* 1 2 3). Fiir den ersten Be- 
griinder des Cultus gait nacb Aricinischer Ueberlieferung Manius 
Egerius, der Ahnherr eines beruhmten Gescblecbts 3), dessen 
Name sich deutlich auf den friiben Morgen und auf leichte Geburt 

emus in der Gegend von Genzano, in welcher Gegend auch das von Uhden 

hesproclme Bild des Virbius sammt andern Alterthiimern zum Vorschein 
gekommen ist. 

1) Strabo V p. 239, wo wohl zu lesen ist: vntoxuTai cT avTvg (iiber 
Ancia), to fxlv Auvomov — tv rfjg Ann Lug odov, — to VAots- 
P(a,ov> o y.aXovai Nf'pog^, ly tov lv (iqigtiqu fAoovg rrjg 6,fov roig 
AqiyCag avaficuvovotv. ryg d AQiytvrjg to isqov UyovGiv awCdovua tl 
Trig T™Qonolov u s. w. Vgl. Sueton Cal. 35, Pausan. II, 27, 4, Serv. V. 

73 ' SlT17/f 61V CM n'• Xr’ ^ ’ A' A,,,at- 259’ Lucan' iU’ 84 ff- > VI, 
73, Nil. Ital..IV, 366. Die Geschichte des Orest, welche schon bei Cato und 

Varro erzahlt wurde, s. bei Solin 8, Prob. Virg. Eel. prooem., Serv. V. A. 
II, lib, Hygin. f. 261. ; 

2) Ovid Fast. Ill, 273 tf., Met. XV, 485 IF., Martial. VI, 47. 

3) Pest. p. 145 Mamas Egeri[us Lucum] Nemoren.sem Dianae conse- 
cravit, a quo multi et. clari vivi orti sunt et per multos annos fue- 
runt, unde et proverbium: Multi Mani Ariciae. Vgl. Pers. S. VI 55 c. 
^CllOla 
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bezieht. Nach der Zerstorung von Alba Longa war der Hain eine 
Zeitlang das gemeinscbaftliche Heiligthurn von Tusculum, Aricia, 
Lanuvium, den Laurentern, Cora, Tibur und den Rutulern von 
Ardea gewesen, und der Tusculaner Egerius Laebius hatte den 
Hain der Diana gelegentlich ini Namen dieser Gemeinden als la- 
tinischer Dictator eingeweihtJ). Spater kam die Oberaufsicht an 
Rom, welches die Reliquien des Orest bei einer uns nicht be- 
kannten Veranlassung auf sein Forum und zwar in die Nahe des 
Saturnustenipels versetzte. Sonst blieb der alte Cultus in seinem 
vollen Ansebn und Reichthum, so dafs nocli Octavian hier und 
bei der Fortuna von Antium, der Juno von Lanuvium, dem Her¬ 
cules von Tibur einAnlehn erheben konnte1 2). Das jahrlicheFest 
fiel in die heifseste Jahreszeit und auf einen Tag der Idus, also 
des Vollmonds, vermuthlich in die Iden des August, welches auch 
der Festtag der Diana auf dem Aventin in Rom war. Es ist dabei 
von einem nachtlichen Fackelzuge die Rede3), wie diese Diana auch 
selbst mit der Fackel in der Hand abgebildet, also als die Gottin 
des nachtlichen Lichts gedacht wurde. Uebrigens war sie vor- 
zugsweise eine Gottin der Frauen, die dort um gluckliche Geburt 
und fur ihr eheliches Leben zu beten und Geliibde zu thun pfleg- 
ten und zum Dank fiirGewahrung beilige Binden und Votivtafeln 
an den Wanden des Tempels aufhingen und brennende Fackeln 
oder Lichter als fromrne Gabe darbrachten4). Auch haben fru- 
here Ausgrabungen in der Gegend von Nemi verschiedne Votiv- 
geschenke von Frauen zu Tage gefordert, namentlich bekranzte 
Frauenkopfe und ein Relief, welches eine Entbindung darstellt. 
Dock war die Diana von Aricia auch Sospita im weiteren Sinne, 

1) Cato bei Priscian IV, 4 p. 153 Kr. Lucum Dianium in nemore Ari- 
cino Egerius Laebius Tusculanus dedicavit dictator Latinus. Hi populi 
communiter: Tusculanus, Aricinus, Lanuvinus, Laurens, Cur anus, Tibur- 
tis, Pometinus, Ardeatis Rutulus .... Vielleicht folgten noch mehr Na¬ 
men. Tusculum und Aricia erscheinen auch sonst als Verbiindete, s. Dio- 
nys V, 36. 

2) Appian de bello civ. V, 24 mit dem Zusatze, Iv aig /uccliGTa no- 
Xt(fi y.ul vvv dal ft rjGavQol XQr}[XKT(ov SaipilsTg. Des Tempels gedenkt 
Vitruv. IV, 7. Das Topographische s. bei Bormann altlatin. Chorograpb. 
134 ff. 

3) Stat. Silv. Ill, 1, 52 ff., dessen Beschreibung auf die Zeit der 
Hundstage und auf die Iden des August fiihrt, welehe mitten in die Zeit der 
Hundstage fallen. Vgl. Martial Epigr. XII, 67. 

4) Propert. II, 32, 9, Ovid F. Ill, 267 ff., Gratius Fal. vs. 483 und die 
Inschriften bei Orelli n. 1453 — 56. Virg. Aen. VII, 764 nennt den Altar 
dieser Diana wegen der vielen Gaben und ibrer freundlichen Hiilfe pinguis 

et placabilis. 
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da auch von Mannern zu ihr um Familiengliick gebetet wurde 
desgleichen Jagd- und Waldgottin, als welche sie sowohl in 
diesem Haine als sonst in Latiurn gewohnlich dargestellt 
wurde 1). ° 

Aufserdem war durch ganz Italien beriilimt der Hain und 
lempel der Diana Tifatina am Abhange des Berges Tifata 2 *) et- 
wa zwei Millien vom alten Capua, wo jetzt die Kirche S. Angelo 
in Foi mis mit einem kleinen Benedictinerkloster aus seinen 
Trummern erbaut ist. Auch sie scheint zugleich Wald- und 
Jagdgottin und eine Gottin der weiblichen Natur und des eheli- 
chen Gliicks gewesen zu sein2). Seit alter Zeit angesehn kam 
sie zu besonderm Ruhme durch Sulla, vvelcher in dieser Gegend 
nach einem Gliick verheifsenden Gesicht ein gunstiges Treffen 
gehefert hatte und darum nicht allein das Gebiet des Tempels 
sehr erweiterte, sondern auch benachbarte Heilbader zu diesem 
Gebiete schlug4), in welchem Besitze das Heiligthum der Diana 
noch durch Vespasian geschiitzt wurde. Neben den Heiligthu- 
mern war auch hier mit der Zeit ein bewohnler Ort entstanden. 

In Rom gab es sporadisch auf und zwischen den Hu<?eln 
viele alte Heiligthumer und Haine der Diana, z. B. im Vicus Pa- 
tricius zwischen dem Viminal und Esquilin, wo keinem Manne 
Emtritt vergonnt wurde (Pint. Qu. Ro. 3), ohne Zvveifel weil die 
Gottin auch hier als Lucina, also nur von Frauen verehrt wurde. 
Ein andres lag auf der Hohe des Vicus Cyprius, wo Servius Tul- 
hus seinen Tod gefunden hatte (Liv. 1, 48), ein drittes auf der 
Coeholus genannten Anhohe, welche an den Caelius stiefs (Cic. 
Harusp. resp. 15); ja man rhlnnte sich in Rom auch eines Ak- 

1) Vgl. den Bericht iiber eine iiltere Ausgrabung zuNemi und dieAb- 
bildungen bei Tomasinus de donariis c. 2, Graev. thes. T. XII p. 754. Auch 
die Inscbrift bei Or. n. 1455 wurde bei dieser Gelegenheit gefunden, so wie 
eine Statue der Diana, welche durch Ludwig XIII. nach Frankreich kam 
und vielleicht die beruhmte der Diana von Versailles ist. Auch die Diana 
aus Gabu, jetzt in der Glyptothek zu Munchen, ist als Pflegerin des Wildes 
dargestellt, ein Reh haltend und mit einer Krone aus Rehbbckchen ge- 
schmuckt. ° 

2) Der Name hiingt zusainmen mit tifa und tiba, d. i. Hiigel, Berg, s. 
Varro r. r. Ill, 1, G, Paul. p. 3GG, Mommsen Unterital. Dial. S. 300. 

r ii ^ !\r°niTS *iD n' 3634. 3636. 3789, und Minervini im 
Bullet. Arch. Napol. 1856 n. 104 p. 41 sq. 

-^1 ^ e^e*‘ lJaterc- R) 25, vgl. Plut. Sulla 6 und Mommsen I. N. n. 
75 Imp. Caesar Z7espasianus slug. Cos. Z7/// fines agrorum dicatormn 

lhanae 1 ifat. a Cornelio Sulla ex forum Divi slug, restituit. Auch der 
Revers der Miinze mit der Inschrilt L. Buca und dem K. der Venus bei 
Riccio 2, 15 bezieht sich wahrscheinlich auf dieses Ereignifs. 
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fSon, in einer jener wunderliclien Stadtmarchen, die an die 
mittelalterlichen Mirabilia erinnern und wie diese meist aus mis- 
verstandnen Bildern der Vorzeit entstanden waren. Eins der 
spater veralteten Thore der Befestigungen des Servius war mit 
Erz beschlagen und hiefs deshalb p. Raudusculana. Auf dem 
Thorflugel sah man den gehornten Kopf eines Mannes, den man 
Genucius Cipus nannte und mit dem griechischen Aktaon ver- 
glich, nur dais er nicht wie dieser ein Jager war und von der 
Diana bestraft wurde, sondern da eralsPrator eben an derSpitze 
des Heeres zu diesem Thore hinauszog, wuchsen ihm plotzlich 
Horner aus demKopfe hervor: ein Prodigium welches nach dem 
Ausspruche der Seher fur ihn die konigliche Wiirde, also fiir die 
Stadt den Umsturz der Republik bedeutete, daher Cipus als gu- 
ter Patriot in seine Vaterstadt nimmer zuriickgekehrt sei]). Be- 
ruhmter und wichtiger als alle iibrigen Dianentempel aber war 
der auf dem Avenlin, eine Stiftung des Servius Tullius, welche 
fiir die altere Geschichte Roms und Latiums von grofsem Inter- 
esse ist. Es war nehmlich kein Heiligthum der Stadt Rom ins- 
besondre, sondern ein Bundesheiligthum der Latiner insgemein, 
in welcbem Umstande vermuthlich der Grimd zu sucben ist, dafs 
der Aventin lange nicht zum romischen Stadtgebiete gerechnet 
wurde und gelegentlicb sogar das Ziel einer Auswanderung der 
Plebs war. Auch mufs der bei der GriindungRoms verschmahte 
Hugel in der Zeit der Griindung dieses Bundesheiligthums nocb 
ein ganz landliches Ansehn gebabt haben, reich an Quellen und an 
schattigen Baumpflanzungen, wie er es aucb spater noch war, so 
dafs die stadtische Sage die Hohle des Cacus dahin verlegen und 
Picus und Faunus an seinen Abhangen ihr Wesen treiben lassen 
mochte: bis er spater nach Aufhebung der alten latinischen 
Bundesverhaltnisse zuerst als ager publicus zum romischen Ge- 
biete geschlagen, dann vermoge einer lex Icilia parcelirt und un- 
ter die Plebejer vertheilt wurde. Der alte Hain und Tempel der 
Diana mufs gleich beim Aufgange des Clivus Publicius gelegen 
haben, da Fulvius Flaccus bei dem durch C. Gracchus erregten 
Aufstande sich in dem Tempel wie in einer Burg festsetzte und 
langere Zeit gegen die auf jenem Clivus andringenden Feinde 
vertheidigte2). Noch Dionysius von Halikarnass sah in dem 

1) Plin. H. N. XI, 37, 45 slot aeon em enirn et Cipum etiam in Latia 
historia fabulosos reor. Vgl. Val. Max. V, 6, 3, Ovid Met. XV, 565 ff. 

x 2) Oros. Hist. V, 12 p. 316 Ilaverk., eine Stelle die von Becker 
S. 450 ff. und andern Topographen iibersehen ist. Das Ianium ist das 
Dianium. 
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Tempel die alte Bundesurkunde der Dedication, nach welcher 
derselbe von den Latinern und Romern auf gemeinschaftliche 
Kosten und mit einem Asyl gestiftet worden war und jahrlich 
einmal bei allgemeiner Festversammlung der in dem Bunde ver- 
einigten Stadtgemeinden gemeinschaftliche und eigne Opfer dar- 
gebracht werden sollten; auch sollten, wenn Streitigkeiten zwi- 
schen einzelnen Bundesgliedern ausgebrochen waren, dieselben 
bei diesem Gotlesdienste durch ein aus den ubrigen Gemeinden 
gebildetes Schiedsgericbt ausgetragen werden1). Das angeblich 
von Servius Tullius in diesem Tempel dedicirte Bild der Diana 
folgte dem Typus der ephesischen Diana, woraus mit derZeit die 
verkehrte Meinung entstand dafs Servius die ganze Idee eines 
Bundesheiligthums der Diana von den Griechen entlehnt babe. 
In derVorhalle desTempels sab man viele Generationen hindurch 
ein Paar machtige Horner angenagelt. Einst hatte sie, so erzalilten 
die Priester der Diana, eine Kuh getragen, welche auf dem Hofe 
eines begiiterten Sabiners das Licbt der Welt erblickte, ein Thier 
von so wunderbarer Grofse und Schonbeit, dafs die Seller dem 
Staate das Reich versprachen, dessen Burger dieseKuh der Diana 
opfern wiirden. Also geht <)er Sabiner mit seinem Wundertbier 
nach Rom und auf den Aventin, wo der romische Priester, nach- 
dem er denSpruch der Seller erfahren, ihn an den Flufs schickt, 
damit er sich vor dem Opfer wasche, in seiner Abwesenheit aber 
schnell das Thier opfert2). Als Dedicationstag desTempels wur- 
den die Iden des August gefeiert, vorziiglich von den Sldaven 
und Sklavinnen, welche in dem Kiinige Servius eine Art von Schutz- 
patron verehrten, daher der Tag aucli sclilechtweg Servorum 
Dies genannt wurde3). Ueberhaupt scheinen die fliichtigen Skla- 
ven durch ganz Italien eine besondreBeziehung zur Diana gehabt 
zu haben, da sie Hirsche genannt wurden, vielleicht weil sie als 
Fluchtlinge wie diese im Walde hausten, und somit auch der 

1) Dionys. H. IV, 26. Als Bundesheiligthum und Zufluchtsort erscheint 
dieser T. der Diana auch bei Varro 1. 1. V, 43, wo der Name Aventinus 

u. a. erkliirt wird ab adventu hominum, quod commune Latmorum ibi 
Dianae templum sit constitutum. 

2) Liv. I, 45 vgl. Val. Max. VII, 3, 1, Plut. Qu. Ro. 4 und die Miinze 

der g. Postumia bei Riccio t. 40, 1. 
3) Fest. p. 343 Servorum dies festus vulg'o existimatur Idus slug., 

quod eo die Ser. Tullius, natus servus, aedem Dianae dedicaverit in sivcn- 
tino, cuius tutelae sint cervi, a quo celeritate fugitivos vocent cervos. Vgl. 
Paul. p. 345, Kal. Capran, Amitern. Antiat. Marlial. XII, 67. Auch die 

Brettii d. h. servi fugitivi sind eigentlich cervi, s. Bergk Zeitschr. f. A. W. 

1851 n. 3. 
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Waldgottin wie jener rex Nemorensis der Diana von Nemi am 
besten empfohlen waren. Doch hatten sich auch Spuren einer 
aUgemeineren Bedeutung des Festes darin erhalten, dafs die 
Frauen an demselben Tage den Kopf zu waschen und das Haar 
zu saubern pflegten (Plut. Qu. Ro. 100), was an jene in dem 
Haine von Aricia gefundenen Weihgeschenke bekranzter Frauen- 
kopfe erinnert. 

Mit diesen Elementen des altera italischen Dienstes der 
Diana verband sich also der griechische der Artemis und zwar 
ziemlich friih, da Artemis iiberall die treue Gefahrtin ihres Bru- 
ders ist. Bei dem Lectisternium vom J. 399 v. Chr. wird sie 
ausdriicklich erwahnt und in dem Tempel des Apollo vor der p. 
Carmentalis sowie bei den Apollinarischen Spielen ist sie gleich- 
falls vorauszusetzen. Eben deshalb ist zu vermuthen dafs der im 
J. 187 v. Chr. vom Consul M. Aemilius in einer Schlacht mit 
den Ligurern gelobte und im J. 179 beim Circus Flaminius ge- 
weihte T. der Diana gleichfalls der griechischen gait 1). Dazu 
kam die Stiftung des Palatinischen Apollodienstes, wo Diana als 
Victrix an der Seite ihres Bruders verehrt wurde, daher auch 
ihre Betheiligung an den Secularspielen, zu welchen auch die 
Diana in Aventino herbeigezogen wurde. Wie Apollo bei diesem 
Feste vorzugsweise alsSonnen-und als suhnenderLichtgott ange- 
rufen wurde, so sie als Mond- und Geburtsgottin, als Lucina, wel- 
che dadurch dafs sie die Geburten fordert auch ihrerseits zur 
Erneuerung und Erhaltung des menschlichen Geschlechts bei- 
tragt2). Catull in einem schonen Gedichte auf Diana und Horaz 
feiern sie auch in der aUgemeineren Bedeutung der machtigen s 
Naturgottin in Bergen und Waldern, wo sie das Wild behiitet, 
als Gottin der Strome, der Seen, des Meeres, in denen sie badet 
und fiber deren Fluthen sie gebietet, endlicli als die grofse Ko- 
nigin der Nacht und aller nachtlichen Erscheinungen der Gei- 
sterwelt, als welche sie mit der Hekate identilicirt wurde, und 
als die reifende Jahresgottin der Monde und Monate, welche die 

1) Liv. XL, 52. Auch den Bau des L. Cornificius, von dem Sueton 
Octav. 29 erziihlt, wird man am besten in diese Gegend verlegen. Bei 
Plin. H. N. XXXV, 10, 36 Eiusdeni (ylpellis) arbitrantuv manu esse et 
in Annae templo Hereulem aversurn ist gewifs zu lesen: in Dianae 
templo. 

2) Ho rat. Carm. Sec. 13 Hite rnaiuros apenre partus lenis, Ilithyia, 
tuere rnatres, site tu Lucina probas vocari sen Genitalis. Vgl. Od. 1, 
21; III, 22; IV, 6, 37; Catull seculare carm. ad Dianam 34, Virgil a 
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Scheuern des Landmanns mit den Friichten des Feldes ffllle; 
wobei sie nach griechischer Weise immer als bluhende Jungfrau 
und Lieblingskind des Jupiter gedacht wird, welche sich al- 
ler bliihenden Jugend der Madchen und Knaben erfreut und dar- 
um ganz vorzugsweise von diesen verehrt werden miisse. Na- 
turlich werden nun auch ihre Lieblingssilze in Griechenland und 
Kleinasien, jene beriihmten Statten in Arkadien, im Thale 
Tempe, auf Euboa, auf Delos, in Ephesus, in Lycien nicht min¬ 
der eifrig gefeiert als die alien italischen. 

7. Mater Matuta. 

Das Wort Matuta hangt zusammen mit mane, manus und 
matutinus und bedeutet eine Gottin des Friihlichts, der Morgen- 
rothe, welche Mater Matuta in demselben Sinne genannt wird wie 
Ianus als Pater Matutinus angerufen wurde ’). Es war eine gute 
und segensreiche Gottin, welche,, wie sie das Licht aus der Fin- 
sternifs an den Tag fiihrte, also auch eine Gottin der Geburt war 
und darum vorzuglich von den Frauen angerufen wurde, daher 
ihr Fest schlechthin Matralia hiefs d. h. das Fest der Mutter, 
welches zu Rom am 11. Juni begangen wurde, s. Ovid F. VI, 
469, die Kalender und Paul. p. 125. Aufserdem wurde sie aber 
auch als See- und Hafengottin verehrt, wie die griechische Leu- 
kothea, mit welcher sie spater gewohnlich identificirt wurde, wie 
der an ihrer Seite verehrte Hafengott Portunus mit Palamon 
oder Melikertes, dem Sohne der Leukothea. Der Cultus der Ma¬ 
ter Matuta scheint bei der alten Bevolkerung Italiens sehr ver- 
breitet gewesen zu sein. Sehr ben'ihmt war ihr Tempel zu Sa- 
tricum im Lande der Volsker, welchen ein damonischer Ruf mit 
furchtbaren Drohungen im J. 377 vor der Zerstorung durch die 
Latiner bewahrte und auch die Romer spater verschonten, s. 
Liv. VI, 33, VII, 27, XXVIII, 11. Auch wurde sie in dei'selben 
Gegend zu Cora verehrt, Or. n. 1501, wie in Campanien zu Ca- 
les, Mommsen I. N. n. 3952. 3953, ferner zu Pisaurum in Um- 
brien, Or. 1500, welche Inschriften meist auf den Cult der Ma- 
tronen deuten. Aber auch die Gottin von Pyrgi, der Hafenstadt 
von Caere, mit dem reichen, von Dionysius, dem bekannten Ty- 

1) Paul. p. 122, Non. Marc. p. 66, Priscian II, 10 p. 94, vgl. oben S. 
73,1 und Lucret. V, 654 rosearn Matuta per eras aethert's auroram cliff'ert 
et lumina pandit. 
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rannen von Sicilien geplimderten Tempelschatze, welche Gottin 
die Griechen bald in ihre Eileilhyia bald in die Leukothea iiber- 
setzten, ist wahrscheinlich die italische Mater Matuta 1). In Rom 
wurde ihr zuerst von dem Konige Servius Tullius ein Tempel 
gestiftet, den Camill um die Zeit der Eroberung von Veji wieder- 
herstellte. Er lag an dem Forum Boarium 2). Eigenthiimliche 
Gebriiuche und Vorschriften dieses Cultus waren, dafs alle Skla- 
vinnen ausgeschlossen blieben bis auf eine, welche mit einem 
Backenstreiche aus dem Tempel wieder hinausgetrieben wurde, 
und dafs nur eine in erster Ehe lebende Frau das Bild der Got¬ 
tin bekranzen durfte, ferner dafs die Frauen zuerst fiir das Wohl 
ihrer Geschwisterkinder, erst dann fur das ihrer eignen Kin¬ 
der beteten, endlich dafs die Opferkuchen nach alterthiimli- 
cher Weise gekocht, nicht gebacken wurden3): lauter Bestim- 
mungen welche spater so gut es ging durch die Geschichte der 
Leukothea motivirt wurden. Da auch diese Gottin zugleich eine 
Gottin des Friihlichts, der beruhigten See und Amme des Dio- 
nysoskindes war und an alien Kiisten des Mittelmeers, nament- 
lich auch in Elea und Massilia verehrt wurde, so war ihre Ver- 
schmelzung mit der Mater Matuta natiirlich. Desto weniger 
pafste Portunus, wahrscheinlich eine Nebenform des Janus 
(S. 158) zum Melikertes, indessen wurden auch sie gleichgesetzt 
und der alte italische Hafengott Pater Portunus (Virg. Aen. V. 
241) dadurch zu einem Kinde. So entstand die Geschichte dafs 
die tbebanische Princessin, die Tochter des Kadmus, nach ihrem 
Sprunge ins Meer von den Nereiden an die Miindung des Tiber 
gefiihrt worden sei, wo sie ihre Schwester Semele wiedergefun- 
den habe; diese wurde nehmlich seit der Verbreitung der Bac- 
chanalien in Ostia unter dem Namen Stimula verehrt. Die von 
der Juno gehetzten Manaden wollen ihr das Kind rauben; da 
fluchtet sie nach Rom, wo Hercules ihr beisteht und Carmentis 
(die Heiligthumer von beiden lagen nicht weit von dem der M. i 
Matuta) sie gastlich bei sich aufnimmt. Carmentis rath ihr auch 
in Rom zu bleiben und sich und ihr Kind mit einheimischen 
Namen zu benennen. 

1) Strabo V p. 226, Muller Etr. 2, 55. 
2) Liv. V, 19. 23, XXV, 7, XXXIII, 27, XLI, 28, Ovid F. VI, 467 ff.. 

Becker Handb. 1, 481 ff. 
3) Varro 1. 1. V, 106, Tertull. de Monogam. 17, Plut. Camill. 5, Qu. 

Ro. 16. 17, vgl. Cic. N. D. Ill, 19, Tusc. 1, 12, Ovid F. 1. c., Prob. V. Ge. j 
1, 437, Lactant. 1, 21, 23. 
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8. Sol. 

Sicheren Spuren einer alten und weit verbreiteten Vereh- 
rung des Sonnengottes sind wir schon iin Culte des Janus, auch 
in dem des Vejovis, des Jupiter Anxur und des Apollo Soranus 
begegnet, und zwar scbeinen namentlich die Sabiner dieser Re¬ 
ligion des Lichtes vor Alters zugethan gewesen zu sein. So war 
ihnen auch der Name Sol fur die Sonne eigen, den Varro 1.1. V, 
68 sogar aus ihrer Sprache abzuleiten geneigt ist, wie Sol denn 
auch unter den Gottern des T. Tatius genannt wird, ib. V, 74, 
Dionys H, II, 50. Auch das zweite Wort, welches in Italien die 
Sonne und ihren leuchtenden Glanz bezeichnete, war bei den 
Sabinern einheimisch. Es ist dieses ein auf die Wurzel aus, 
sanskr. ush, lat. uro, welche zugleich brennen und leuchten be- 
deutet, zuriickweisendes Wort, das bei de» Sabinern ausel lau- 
tete, daher der Geschlechtsname der Auseli d. h. Aurelii1), bei 
den Etruskern der Lichtgott Usil, und in den alten Saliarischen 
Liedern zu Rom die Anrufung Ozeul adosiose d. i. Sol vene- 
rande2). Auch das lateinische Wort Aurora stammt von dersel- 
ben Wurzel, so wie das griechische a^tog d.i. rjcog und a^eXcog 
d. i. rjeXiog. Die alte sabinische Cultusstatte des Sol in Rom be- 
fand sich dicht bei dem Tempel des Quirinus3), vor welchem 
wohl eben deshalb im J. 293 v. Chr. durch L. Papirius Cursor 
die erste Sonnenuhr aufgestellt wurde. Nach den Kalendern des 
Augusteischen Zeitalters feierte man diesen Sol am 9. August, 
dem Tage der Schlacht bei Pharsalus, und zwar mit dem Beina- 
men Indiges, der schwerlich so alt ist wie man gewohnlich an- 
nimmt. Hochst wahrscheinlich bedeutet er in dieser Anwendung 
dasselbe wie Index, denn man glaubte in Rom wie in Griechen- 
land, dafs der Sonnengott alles Verborgene wisse, also auch ver- 
borgene List und Verratherei anzuzeigen vermoge. So habe er 
auch um die Verschworung gegen Casar gewufst und deshalb an 

1) Paul. p. 23 Aureliam familiam ex Sabinis oriundam a Sole di- 
dam putant, quod ei publice a populo Ro. datus sit locus in quo sacra fa¬ 
cer et Soli, qui ex hoc Auseli dicebantur, ut Valesii, Papisii pro eo quod 
est Valerii, Papirii. 

2) Bergk de Carin. Saliar. reliq. p. IV. Vgl. den etruskischen Spiegel 
bei Gerhard t. 76 und desselben Gottheiten der Etrusker t. II. 

3) Quintil. 1, 7 in pulvinari Solis, qui colitur iuxta aedem Quirini, 
Varro 1. I. V, 52, wo man am besten liest: advorsum Solis pulvinar cis ae¬ 
dem Salutis, vgl. K. F. Hermann de loco Apoll. in carm. Horat. sec. p. 8. 
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dem Tage vor seiner Ermordung von der sechsten Stunde bis 
zur Nacht sein Haupt verborgen 1); daher zu vermuthen ist, dafs 
er erst seit dieser Zeit als Indiges verehrt wurde. Auch die Bil- 
der des Sonnengottes in der Gestalt eines umstrahlten Hauptes 
und seines Tempels auf den Miinzen des Antonius und des Oc- 
tavian wird man am besten durch diesen Glauben erklaren. 
Aufserdem wurde Sol im Circus verehrt, wo sein Tempel in der 
Mitte der Rennbahn stand2) und sein Bild auf dem Giebel des 
Tempels; ja er war als der gottliche und unermiidliche Wagen- 
lenker am himmlischen Plane der vornehmste Scbutzgott dieses 
alien fur die Circensischen Spiele und die Kunst der Wagenlen- 
kung bestimmten Raumes. Auch der Obelisk im Circus war ihm 
heilig, wie die iigyptische Theologie es verlangte, und hautig er- 
scheint sein Bild auf den Familienmiinzen als VVagenlenker, im- 
mer jugendlich und mit der Strahlenkrone. Sonst gait auch 
bier der Glaube an «eine allsehende Kraft und Yorsicht, daher 
sich dieselbe Yerherr!ichung des Sonnengottes auf Veranlassung 
einer diesmal vereitelten Verschworung bei diesem Cultus in der 
Geschichte des Nero wiederholte, s. Tacit. Ann. XV, 74. Auch 
werden dem Sol wegen dieser allwissenden Fursorge nicht selten 
offentliche Denkmaler z.B. die Graber empfohlen3), wahrend ihn 
andre Inschriften wegen seiner gutigen Hiilfe als Sol iuvans an- 
rufen, oder als Sol aeternus d. h. als Bild der Ewigkeit, oder als 
Sanctissimus d. h. als slrahlendes Bild des Lichtes und der 
Reinheit4), obwohl bei solchen Pradicaten schon der spatere, 
gegen den Ausgang des Heidenthums sehr weit verbreitete Son- 
nencullus mit im Spiele ist. Daneben erhielt sich das Bild des 
Sonnengottes auf Miinzen und andern offentlichen Monumenten 
als Allegorie des Aufgangs in der geographischen Bedeutung des 

a 
1) Virg. Georg. 1, 463 If. und Serv. zu vs. 466 constat autem occiso 

Caesare in senatu pridie Iduum Marti arum Solis fuisse defectum ab hora 
sexta usque ad noctem, vgl. Ovid Met. XV, 785. Bei Diod. Exc. Mai. 
XXXVII, 4 in dem Eide des Drusus ist fur t'ov ytVUQ/riv'HXiov zu lesen 
’JEvvdXiov, s. oben S. 81. 

2) Tertull. de Spectac. 8. Vermuthlich am Abhange des Aventin iiber 
dem Circus, da die Regionen ihn zwar in der 11. Region, aber neben dem 
T. der Luna nennen, s. meine Reg. d. St. Rom S. 192. 

3) Or. n. 4791 Sol tibi commendo qui maims intulit ei. n. 4792 Quis- 
quis ei laesit aut nocuit Severae immerenti, Dornine Sol tibi commendo, 
tu indices eius mortem. Ich glaube dafs auch das so oft als Amulet ange- 
brachte und abgebildete Auge urspriinglich als Symbol den Schutz des 
Sonnengottes ausdriicken sollte. 

4) Or. n. 910. 1928. 4934. 
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Ostens, des Sol oriens. So erscheint das Bild Oder das Haunt 
des Sol namentlich aid den Miinzen des Vespasian und Trajan 
der Sieger fiber den Orient, und es scheint dais Vespasian in 
demselben Sinne den Colofs des Nero in den des Sonnengottes 
uni sell alien liefs, als welcher er sich in den folgenden Zeiten er- 
lnelt1). Auf andern Miinzen wird dasselbe durch das Bild der 
Aurora ausgedriickt, welche in altern roniischen Gedichten aueh 
wold die Tochter des Sonnengottes genannt wurde 2) und auf 
emem Denar der gens Plautia nach griechischer Weise als Ffih- 
rerin der Sonnenrosse auftritt. 

9. Luna und die Gestirnc. 

Audi Luna, welche sich zur Diana verhalt wie Sol zum Ja¬ 
nus, wurde von der italischen Bevolkerung, wenigstens den Sa- 
binern und Etruskern gottlich verehrt. Denn auch sie wird un- 
ter den von T. Tatius verehrten Gottheiten genannt, und auf 
einem etruskischen Spiegel erscheint Losna d.i. Louna, welches 
wieder auf lux und lumen zurfickweist, mit dem Attribute des 
Halbmondes neben Pollux, auf einem andern Denkmale als Lala 
d. i. Lara, /Itorcotva, neben dem Sonnengotte Aplu3). In 
Rom gab es einen Tempel der Luna Noctiluca, welcher in der 
Nacht erleuchtet wurde, auf dem Palatin, und ein altes, oft er- 
wahntes Heiligthum der Luna, wahrscheinlich das von Servius 
Tullius gestiftete, auf dem Aventin fiber dem Circus4). Als Mo- 
natsgottin wurde sie am letzten Tage des ersten Monates Marz 
gefeiert, s. Ovid. F. Ill, 883, Fast. Praen. Verfinsterungen des 
Mondes pflegte man nach einem weit verbreiteten Aberglauben 
mit larmendem Getose von ehernen Becken und BJasinstrumen- 
ten zu vertreiben, Liv. XXVI, 5, Tacit. Ann. 1, 28. Uebrigens 

1) Eckhel D. N. VI p. 335. 439. Vgl.Virg. Aen. V, 739 et me saevus 
equis Oriens ajjlavit anhelis, fur Sol oriens. Ueber den Colofs des Nero 
s. Becker S. 220 A. 441. 

2) Fest. p. 197 Obstinet dicebant antiqui quod nunc est ostendit, ut 
in ve ten bus carmimbus: Sed lam se caelo cedens /luvova, obstinet suuni 
■patrem. Vgl. Riccio t. 37, 12; 62, 6 und Eckbel D. N. VI p. 442. 

3) Gerhard etrusk. Spiegel 1.171, Gottb. d. Etrusk. S.39 t. II. Losna 
f. Louna wie casnar fur canus. Cic. N. D. II, 27 Luna a lucendo nomi- 
nata; eadem est enim Lucina. 

4) Tacit. Ann. XV, 41, vgl. Liv. XL, 2, Appian bell. civ. 1,78, Becker 
Handb. 1, 456. 

Preller, Rom. ATylhol. 19 
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war auch Luna eine circensische Gottheit, weil auch sie wie Sol 
auf einem Wagen fahrentl gedacht wurde, nur dafs dem Sonnen- 
gotte die prachtige und stolze Quadriga vorbehalten blieb und 
Luna sich mit der bescbeidneren Biga und einem Gespann von 
Mauleseln begniigen mufste 1). Sol und Luna zusammen aber 
sind gewohnliche Bilder der Ewigkeit, er aufsteigend sie nieder- 
steigend, beide mit dem Epitheton aeternus und aeterna, in wel- 
cher Weise sie oft neben einander abgebildet, verehrt und pro 
salute imperii oder pro salute eines Kaisers angerufen wurden2). 

Unter den Gestirnen wurde auch in Italien vorziiglich der 
Morgen-und Abends tern ausgezeichnet. Man nannte ihn Iubar 
wegen seines strahlenden Glanzes oder weil die Strahlen dieses 
Glanzes sich mahnenartig ausbreiten 3), auch Vesper oder Ve- 
sperugo, welches Wort aus vesperu einer alteren Form fur ve- 
speri entstanden ist4), und Nocturnus d.i. den Stern der Nacht, 
endlich Lucifer, wenn dieser Name nicht erst durch Uehersetzung 
des griechischen CbcoocpoQoq entstanden ist. Gewohnlich gait er 
fur einen Stern der Venus Urania, namentlich als nachtlicber 
Abendstern, der die Braut zum Brautigam fiihrt5), hin und wie- 
der und wohl als Morgenstern auch fiir einen Stern des Jupiter 
oder der Iuno Lucina. Aufserdem veranlafsten wie iiberall vor- 
ziiglich der grofse Bar, die Plejaden und Hyaden und der Orion 
zur volksthiimlichen Beobachtung und Benennung. Der grofse 
Bar hiefs bei den italischen Bauern bald plaustrum und dessen 
Deichsel temo, bald wregen der nachtlichen Umdrehung septem 
triones, das sind eigentlich sieben Dreschochsen, die auf der 

b Tertull. de Spectac. 9, vgl. Paul. p. 148 mulus und Anthol. ed. H. 
Meyer n. 891, 17 Lunae biga da fur semper, Solique quadriga, Castoribus 
simpli rite dican tur equi. 

2) Or. n. 1926—29, 0. Jahn Archaol. Beitr. S. 89. 
3) Yarro 1. 1. VI, 6, VII, 76, Paul. p. 104, Placid, p. 474. Iubar hiefs 

iiberhaupt Alles was einen strahlenden Glanz verbreitete, dalier man auch 
iubar solis, lunae, argenti und gemmarum sagte, daher der Stern Iubar bei 
Serv. V. A. IV, 130 wobl richtig durch luvar und Stella Iovis erkliirt wird. 
Also ware auch dieses Wort und vermuthlich auch Iugula d.i. Orion, Paul, 
p. 104, auf den Stamm Iov zuriickzufiihren, s. oben S. 165. 

4) Quintil. 1, 7 interim g qaoque fadiectaj, ut est in pulvinari Solis, 
qui eolitur iuxta aedem Quirini VESPERFG, quod vesperuginem. accipi- 
mus. Vgl. Plaut. Amphitr. 1, 1, 116 credo ego hoc noctu Nocturnum ob- 
dormuisse ebrium und die Inschriften bei Ilenzen z. Or. n. 5857. 58. 

5) Catull. 62, vgl. Serv. V. A. IV, 130 und Augustin C. D. VII, 15. 
Nach Varro liihrte der Venusstern den Aeneas nach Latium, Serv. V. A. 
II, 801. 
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Tenne umgehend das Korn dreschen, Iriones von terere1). Die 
Pleiaden hiefsen Vergiliae, nach der gewohnlichen Erklarung, weil 
ihr Aufgang mit dem Friihling (ver) zusammenlallt, auch Suculae 
d. i. ein Rudel kleiner Ferkel und das Gestirn der Palilien (sidus 
parilicium), weil sie um die Zeit dieses landlichen Festes erschie- 
nen2). Endlich der Orion hiefs Iugula, welcher Name ver- 
schieden erklart wurde. 

10. JVinde und Sturme. 

Auch die Winde und Sturme wurden in Italien und den 
westlichen Provinzen haufig verehrt, zu Lande und zur See, als 
wohlthatige oder gefahrliche Diimonen. Unter den wohlthatigen 
war vor alien beliebt und geehrt der befruchtende Favonius, der 
dem griechischen Zephyr entspricht und seinen Namen wie der 
gute Berggeist Faunus von favere hat, denn er wirkte befruch- 
tend wie dieser und brachte, wenn er um die Mitte des Februar 
zu wehen anting, die Schwalbe und den Friihling3). Gefurchtet 
dagegen waren besonders die Nordwinde, welche mit mark- 
durchbohrender Kalte aus den nordlichen Gebirgen daherfuhren 
und die junge Vegetation todteten, der Septemtrio und der 
Aquilo d. h. der mit Adlersfittigen daberstiirmende, ein gewohn- 
liches Bild fur alle stiirmende Kraft auch in Griechenland und 
im Norden 4). Doch waren auch die Siidwinde gefahrlich, welche 
dicke Wolken und erschlaffende Hitze mit sich fiihrten, der 
Auster, welcher im Herbst die meisten Gewitter brachte und 
deshalb wie Jupiter, Juno und andre Gotter mit dem Blitze be- 
wehrt gedacht wurde5), und der von Afrika heriiber wehende 

1) Varro 1. 1. VII, 73 — 75, Serv. V. A. 1, 744, vgl. J. Grimm D. 
M. 688. 

2) Plin. H. N. XVIII, 26, 246, Fest. p. 372 Vergiliae, Serv. V. A. 1, 
744. Vgl. das Kal. Venus. Mai. Non. 

3) Varro d. r. r. 1, 28. 29. Cic. Verr. II, 5, 10, Horat. Od. 1, 4,1 Sol- 
vitur acris hiems grata vice veris et Favoni. Lucret. 1, 11 genitabilis 
aura Favoni, V, 735 it ver et Venus et veris praenuntius ante pennatus 
graditur Zephyrus. Vgl. Plin. H. N. II, 47, 47 und XVIII, 34, 77. 

4) Die stiirmende Kraft der Nordwinde besclireibt Varro b. Non. 
Marc. p. 46 v. syrus, Varro Marcipore: Vcntique f rigido sc ab axe eru- 
perant frenetici, Septemtrionum filii, secum fcreates tegulas, tamos, sy¬ 
rus. Vgl. Virg. Ge. Ill, 196 If. 

5) Lucret. V, 742 hide aliae tempestates ventique secuntur, altito- 
nans Volturnus et /luster fulrnine pollens. Vgl. Serv. V. A. 

19* 
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Africus, vollends wenn sie mit den Winden der entgegengesetz- 
ten Richtung, dem Aquilo oder den Ostwinden zusammengerie- 
then1). Die wohlthatigen, befruchtenden und beruhigenden 
Winde wurden mit weifsen, die bosartigen A equinoctial- und 
Winterstiirme mit dunkeln Opferthieren bedacht, gewohnlich 
mit Bbcken oder Lammern2), und manche Capelle mit manchem 
Altare mag sicli den Stiirmen und Winden (tempestatibus ventis- 
que) an den Kiisten oder am Fufse hoher Gebirge erhoben ha- 
ben, z. B. an dem des Apulischen Voltur, welcber fiir Balien ein 
so auserwahlter Sitz der Winde war, dafs er dem Volturius den 
Namen gegeben. Man glaubte. in Balien wie anderswo, dafs 
Sturme und Schlossen durch Zaubergesang sowohl erregt als 
beschworen werden konnten; in den Weinbergen suclite man 
sicb dadurch zu schiitzen, dafs man im Herbste das geweihte 
Bild einer gemalten Traube zwischen die Weinstocke stellte3 ). 
An der Gallischen Kiiste, vermuthlich zu Narbo, hatte Augustus 
dem Circius, der mit scbarfen Schwingen von dieser Kiiste iibers 
Meer bis Ostia fuhr und dort wohl selbst die Hauser abdeckte, 
weil er die Luft reinigte und deswegen der Gesundheit zutraglich 
war, sogar einen Tempel gestiftet, s. Plin. H. N. II, 47, 46, Se¬ 
neca Qu. N. V, 17. Werden diese Windesgotter den andern 
himmlischen Gottern als Trabanten untergeordnet, so ist ge¬ 
wohnlich Jupiter ilir Herr4). Doch war ihre Verehrung zur See 
oder mit Beziehung auf die Schiffahrt, also neben dem Neptun, 
nicht weniger gewohnlich, auch bei den Romern, deren Feldherrn 
deshalb, wenn sie in See stechen wollten, neben den andern 

VIII, 429 Nonnulli vero manubias fulminis his nummibus i. e. Iovi, Iu- 
noni, Marti et Austro vento adserunt attributas. Der Name Auster 
hangt mit avco und austerus zusammen. Vgl. Horat. Od. II, 14, 15; III, 23, 
5, Sat. II, 6, 18, Virg. Georg. 111,277 nigerrirnus Auster, IV, 261, Macrob. 
Somn. Scip. II, 5, 20. 

1) Ennius b. Macrob. S. VI, 2, 28, Horat. Od. 1, 3, 12, Epod. X, Virg. 
Aen. II, 416 IF. 

2) Horat. Ep. X, 23, Virg. Aen. Ill, 120, V, 172, Or. n. 1339 Ara 
Tranquillitatis. 1340 Ara Neptuni, auf der Riickseite Ara Ventorum, vgl. 
die beiden Windesgotter in den Monum. Archeol. 1855 T. VIII ii. IX und 
p. 50. Mommsen I. N. 5012 Tempest. Sacr. aus Aesernia in Samnium. 

3) Plin. H. N. XVIII, 29, 70. Vgl. XVII, 28 cum. averti carmine 
grandines credant plerique, cuius vei'ba. insererc non equidem serio ausim. 
Seneca Qu. N. IV, 7 rudis adhuc antiquitas credebat et attrahi imbres 
cantibus et repelli. 

4) S. oben S. 170,1. Henzen z. Or. n. 5615 I. O. M. autori bonarum 
tempestatum, aus dem siidlicben Frankreich. Auch in dem Fragmente des 
Etruskers Vegoja (S. 229) sendet Jupiter Stiirme und Wirbelwinde. 
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Gottern gewohnlich auch zu den Winden und Stiirmen beteten 
und Spenden oder auch blutige Opfer fur sie in die Flu then 
versenkten >). Selbst in Rom hatten diese Seestiirnie ein eignes 
Heiligthum mit bestimmten Opfern bei der porta Capena, wo L. 
Cornelius Scipio, derselbe dessen Grabinschrift erhalten ist, es 
gestiftet hatte, wahrscheinlich in Folge eines Gelubdes auf einer 
Expedition gegen die Sarden und Corsen ini J. 259 v. Chr., bei 
welcher seine Flotte durch die Wuth der Sturme beinahe zu 
Grunde gerichtet ware1 2). 

1) Cic. N. D. Ill, 20, Lucret. V, 1224 IT., vgl. Virgil. Aen. Ill, 120 und 
527, V, 772ff., Liv. XXIX, 27, Appian d. b. civ. V, 98, wo Octavian vor 
dem Aufbruch der Flotte gegen S. Pompejus iin Halen von Puteoli opfert 
(tvi^ioig (vdioig xcu ctGcf’CcktKi) JTocfsidojvi xcu ctxvpj.ovi d. Ii. 
Veniis Bonis, Neptuno et Tranquillitati. Vgl. die Miinze des Cominodus 
b. Eckhel D. N. VII p. 129, wo vor dem Aufbruch der Afrikaniscben Flotte 
Stiere ins Meer versenkt werden. 

2) Ovid Fast. VI, 193, vgl. meine Regionen d. St. Rom S. 118. 
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Mars nnd sein Kreis. 

Diese Gottergruppe ist in gewisser Hinsicht die interessan- 
teste, weil sie uns nehmlich den tiefsten Blick in das alte natio- 
nale Leben der Bevolkerung von Italien thun lafst und von frem- 
den Zuthaten am wenigsten beriihrt ist. Es ist das centraleLand 
der Berge und Walder, auf die wir durch sie zuriickgewiesen 
werden, das Land der Viehzucht und des nomadisirenden Hir- 
tenlebens, die Zeit der ersten Ansiedelung und der kriegerischen 
Ausbreitung und Eroberung. Zugleich zeigt sich in alien Gotles- 
diensten dieser Gruppe eine eigenthiimliche Verschmelzung von 
Naturbegeisterung und den Stimmungen des altesten Yolks- 
thums, wie sie das friiheste Stadium der Religionen des vor- 
christlichen Alterthums iiberhaupt characterisirt. Mars ist der 
Mittelpunkt und das Haupt des ganzen Kreises, der Gott eines 
machtigen und mannlichen Naturtriebes, wie er sich vorziiglich 
im Friihlinge offenbart, und der Gott der kriegerischen Begeiste- 
rung schlecbtbin, der sowohl die alten Umbrer und Sabiner 
sammt ihren jiingern Stammgenossen als die Ladner und Ro- 
mer zum Siege fiihrte. Neben ihm stellt sich im Picus, im Fau- 
nus, im Silvanus zugleich die Damonologie des Waldlebens und 
das Element der natiirlichen Inspiration und der ersten Ansiede¬ 
lung dar, in einer Reihe von weiblichen Gottheiten, welche neben 
diesen mannlichen Gottern verehrt wurden oder dem Wesen 
nach zu ihnen gehoren, derselbe Liebes- und Befruchtungstrieb 
auf der einen und dieselbe weissagerische und kriegerische Na¬ 
turbegeisterung auf der andern Seite. Endlich im Pales, dem 
mannlichen und der weiblichen, kommen noch einmal die 



MARS. 295 

Stimmungen und Traditionen jenes altitalischen Ilirtenlebens, 
des zu alien Zeiten in dieser Malbinsel weil verbreiteten, zu Tage. 
Noch eine Eigenthumlichkeit aller dieser Gotter und Gottes- 
dienste ist die, dafs sich in ihnen eine gewisse Praxis der reli- 
gibsen Suhne und Weihe ausgebildet hatte, welclie bei sehr ver- 
schiedenen Gelegenbeiten zur Ueliung kam und wohl in dem 
Unistande seine Erkliirung findet, dafs alle Gotter dieses Kreises 
als Fruhlingsgotter und Gotter der Befruchtung zugleich solche 
sind welclie den Winter, den Tod und andre im Gedanken sich 
von selbst anschliefsende Schrecknisse austreiben und sowohl 
die ISatur als das menscliliche Gemiith davon zu befreien die 
Macht haben. Ein Ideenzusammenhang welcher auch in andern 
Naluri eligionen gewohnlich ist und in diesem Kreise, nament- 
lich in der Religion des Mars, des Faunus Lupercus, der Pales, 
in verschiedenen eben so alterthiimlichen als eigenthiimlichen 
Gebrauchen sich ausdriickt. 

1. Mars. 

Mars war neben Jupiter der eigentlic.he Haupt- und Stamm- 
gott der italischen Bevolkerung. Sowohl bei den Umbrern wurde 
er verehrt, wie dieses die Urkunden von Iguvium und andre 
Denkmaler bezeugen 1), als bei den Sabinern, Pelignern, Aequern, 
Hernikern, Faliskern und Latinern, bei welch en Volkern ihm 
nach Ovid F. Ill, 87 IT. ein eigner Monat geheiligt war. Ihm 
pflegte die alte Gebirgsbevolkerung jene heiligen Friililinge ihrer 
Felder, ihrer Weiden und der Landesjugend zu weihen, welche 
fur die alteste Geschichte Italiens so wichtig sind. Von Mars und 
seinen heiligen Thieren gefiihrt suchte und fand diese geweihte 
Jugend, sobald sie herangewachsen war, aufserhalb der Landes- 
grenzen eine neue Heimath, die Samniter unter der Fiihrung 
eines Ackerstiers, die Picenter unter der des Spechtes, die Hir- 
piner unter der des Wolfes, bis endlich die Mamertiner, der 
letzte und siidlichste Sprofs dieses lange anhaltenden Auswan- 
derungstriebes, den Namen und die Verehrung des alten Stamm- 
gottes bis hiniiber nach Sicilien trugen. Auch die Latiner und vol- 
lends die Romer bekannten sich seit alter Zeit vorztiglich zu die- 

1) Vgl. die in der Niilie von Iguvium mit einem Bilde des Mars gefun- 
dene Inschrift Marti Cyprio b. Or. n. 4950. 51, Henzen n. 5669, oben S.249 
und Sil. Ital. Pun. IV, 220 Gradivicolam celso de colie Tudertem. 
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sem Gotte. Wie in dem Stammlande der latinischen Aboriginer 
in einem Orte ein sehr alter Tempel des Mars, in einem andern, 
Tiora Matiene, ein eben so altes Orakel des Mars genannt wird, 
wo der Specht auf einer holzernen Saule sitzend weissagte 
(Dionys 1, 14), so linden sich entsprechende Anlagen am latini¬ 
schen Strande zu Laurentum, dem mythischen Konigssitze des 
Picus, dessen Solm Faunus, der Vater des Latinus, ein Abkornm- 
ling des Mars, in der Landessage fur den Begriinder der Lan- 
descultur gait. Rom aber liatte seinen Dienst des Mars sogar 
aus einer doppelten Quelle bekommen, den Palatiniscben Mars 
mit seiner Umgebung des Picus und Faunus und der Sage von 
Romulus und Remus von den albanischen Latinern, und den 
Quirinus d. h. den sabinisclien Mars des Quirinals, der spiiter 
mit dem vergottlicbten Romulus identificirt wurde, von den Sa- 
binern von Cures, welche mit diesem ortlichen Gottesdienste 
auch den Namen der Quiriten nacli Rom gebracht batten. 

Der alte Wortstamm des Namens scheint mar oder mas zu 
sein und die mannliche Kraft eines zeugenden und aufregenden 
Gottes zu bedeuten, welcber in der alteren Zeit auch Naturgott 
war, aber den spateren Generationen bei einseitiger Auffassung 
immer mehr zum Kriegsgotte schlechtbin geworden ist1). Aus 
mar entsteht durch Reduplication Marmar und Marmor, unter 
welchem Namen der Gott im Liede der Arvalischen Briider um 
Schutz und Segen der Felder angerufen wird. In der Declination 
ist aus demselbenStammeMar-sMar-t-is geworden, dabingegen in 
der Zusammensetzung mit dem patriarchalischen Ehrenpradicate 
pater die Form Maspiter2) auf den Stamm mas zuriickweist, 
Marspiter aber die gewohnliche Zusammensetzung mit der schon 
zur Declination vervollstandigten Form Mars ist. Aus derselben 
Form Mars ist ferner durch Einschiebung eines V geworden 

1) Vgl. Corssen iiber die Formen und Bedeutungen des Namens Mars 
in den italiscben Dialekten, Ztschr. f. vgl. Sprachforschung Bd. 2 (1853) 

S. 1—35. Andre etymologische Erklarungen s. b. Mommsen unterit. Dial. 
S; 276, welcher die Formen Mayors und Maurs fiir die urspriinglichen und 
die Bedeutung des Abwendens und Abwehrens, das avortere, fiir die primi¬ 
tive bait, und b. Bergk Zeitschr. f. A.VV. 1856 n. 17 S.143, welcher Mars 
fur einen Sonnengott erkliirt. Vgl. auch A. Kuhn in Haupt’s Zeitschr. f. D. 
Alterth. V, 491 und L. Meyer z. altesten Gesch. d. griech. Mythol. S. 47, 
welche den italischen Mars wie den griechischen Ares fiir einen Gott des 
Sturms halten und auf die Sanskr. Wurzel marut Sturm zuriickgehn. 

2) Varro 1. 1. VIII, 49, IX, 75, X, 65. Der Genitiv war nach Priscian 
Maspiteris oder Maspitris. Vgl. Fest. p. 161 Marspedis sive sine r lit- 
tera Maspedis in precatione Solitaurilium. 
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Maurs, welche sich in einer alterthiimlichen Inschrift aus Tus- 
culum erhalten hat1), daraus das gewohnlichere Mavors. Noch 
andre Bildungen desselben Stamms sind die Eigennamen Marius 
und Marcius, desgleichen Mamurius, der Name des Schmiedes 
der Ancilien, die Adjectivbildung einer Nebenform Mamor; end- 
lich im sabinischen und oscischen Dialect der Name des Ma- 
mercus, eines Sohns des Numa, von welchem die Mamerci Aerni- 
lii ihren Namen ableiteten, und der Volksname der Mamertini, 
beide von der Nebenform Mamers2). Der WurzelbegrilT aller 
dieser Formen ist wie gesagt die mannliche und zeugerische 
Kraft eines Gottes, weicher sich so wold in der Natur als unter 
den Menschen durch kraftigen Trieb und belebende Erregung 
offenbarte, durch den Fruhling in Waldern und Feldern, durch 
Befruchtung der Heerden und des ehelicben Bundes, begei- 
sternde Gemuthswirkung, mannbafte Thaten, starkes Helden- 
thum und siegreiche Kriegsfubrung. 

Das hohe Alterthum dieser Beligion bestatigt sich durch die 
Merkmale eines dem Mars gevveibeten Baumcultus und einer mit 
diesem Dienste eng verbundenen Tbier- und andrer Symbolik. 
Auch dem Mars wurden bin und wieder die altesten Baume der 
Yorzeit gebeiligt, Eichen, Feigenbaume und andre Baume3). 
Seine beiden heiligen Thiere sind der Wolf und der Specht, je- 
ner ein Bild alles grimmigen und gefrafsigen Wesens, wie es 
dem alten Wald- und Kriegsgotte am meisten zu entsprechen 
schien, dieser ein Symbol aller Heimlichkeit des Waldes, wie sie 
sich in den Orakeln des Mars und des Faunus in dunkeln Stim- 
men und Spriichen offenbarte. Der Wolf hiefs bei den Romern 
deswegen schlechtweg lupus Martius oder lupa Martia, sein Bild 
stand in den Tempeln des Gottes, seine Erscheinung im freien 
Felde bedeutete die Hulfe des Mars4); allbekannt ist die Theil- 

1) Henzen z. Or. n. 5674 M. FOVRIO. C. F. TRIBVNOS. MILITARE. 
HE. FRAIDAD. MAVRTE. DEDET. 

2) Paul. p. 131 Mamercus und Mamers, Fest. p. 158 Mamertini, Plut. 
Numa 8. 

3) Quercus antiqua Marti sacra, Sueton Vespas. 5, Mars Ficanus b. 
Henzen n. 7194, vgl. oben S. 98. Auch der angeblich aus einer Lanze 
des Romulus entsprungene Cornelkirschbaum auf dem Palatin, Plut. Rom. 

20, Serv. V. A. Ill, 46, Arnob. IV, 3, war vermuthlich ein altes Heiligthum 

des IVi*ii*s 
4) Liv. X, 27, XXII, 1, vgl. Cic. d. Divin. 1, 12, 20, Ilorat. Od. 1,17, 

9, Virg. Aen. IX, 566, Prop. IV, 1, 55, Justin XLIII, 2, 7, Serv. V. A. 1, 
273, II, 355 u. A. Allerlei Aberglaube bei Plin. H. N. XXVIII, 10, 44; 20, 
81 und Serv. V. A. IV, 458. Auch glaubte man so gut in Italien wie in Ar- 
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nahme del* Wolfin an tier Rettung und Ernahrung der romischen 
Zwillinge. Was die Bedeutung dieses Symbols betrifft, so wird 
von den Alten naturlich immer am meisten das Grimmige, Blu- 
tige, Tiickische, den Heerden und aller menschlichen Ansiede- 
lung Feindliche des Wolfes liervorgehoben. Doch scheint dieses 
Thier wie in den Religionen und Mythologieen andrer Volker, so 
auch in Ralien neben dieser naclisten Bedeutung des blutigen 
Morders die allgemeinere des Wiisten und Unheimlichen iiber- 
haupt gehabt zu haben, namentlich die des Winters und seiner 
allegorisclien Nebengedanken: wie andrerseits die Gotter, deren 
Symbol der Wolf ist, nicht bios als seine gleichartigen Herrn 
und Meister, sondern auch als seine Feinde und Ueberwinder, 
also als Reprasentanten einer belebenden Naturmacht gedaclit 
werden, namentlich als Friihlingsgotter, wie der griechische 
Apollo Xvxoxzovog und der romische, zum Ivreise des Mars ge- 
horige Faunus Lupercus. Einfacher ist das Bild des Spechtes, 
des picus Martius, wie er gewohnlich in Ralien liiefs, und des in 
den Sagen und Bildern Raliens wie andrer Volker oft mit ihm 
verwechselten Wiedehopfes. Immer erscheint er als Waldvogel 
und Waldgraber schlechthin, der einsam wohnt und grabt und 
hackt und urn allerlei verborgene Kunde und Schatze weifs, dabei 
aber auch mit seinem machtigen Schnabel und dem Biischel 
auf seinem Haupte den Eindruck eines martialischen Thieres 
machte* 1). Sein italischer Name picus (umbrisch peiqu) sollte 
wahrscheinlich den Schall seiner einsamen Schnabelarbeit im 
Walde ausdriicken, wenn er als Baumhacker (dQvoxolccTtTrjg) 
im Walde pickt. In dem latinischen Marsdienste und in den 
entsprechenden Sagen erscheint er zugleich als Seher und als 
Krieger, in andern italischen Traditionen vorherrschend als der 
Prophet des Mars. Die am adriatischen Meere ansassigen Picen- 
ter mit der Hauptstadt Asculum, ein Zweig der Sabiner, leiteten 

kadien und Deutschland an Wehrwolfe, s. Varro b. Augustin. G. D. XVIII, 
17, Virg. Eel. VI1J, 97, Plin. VIII, 22, 34, Petron. Sat. 62. 

1) Phit. Qu. Ro. 21 xai yctQ tvd-ctQCir)s xal yocvQog lari v.cu to Qvy- 

X°S ouTiog s/fi' XQctzctiov, cogtf d'gvg avaTQensiv otciv xotttwv 7iQog ttjv 
/■VTSQiojvrjv ^LXrjTai. Bei den Griechen heilst der Specht wegen seines 
Schnabels ntlexug, tckqcc to mXs'/cav ta 1-uXu, wie der Schnabel des Wie- 
dehopfs ndexvg hiefs, s. Plin. X, 18, Aelian H. A. 1, 45, III, 26. Als 
Schatzgraber erscheint er bei Plaut. Aulul. IV, 8, 1 Pin divitiis, qui au- 
reos monies colunt, vgl. Non. Marc. p. 152. Keltisch bedeutete becco den 
Schnabel des Hahns, s. Sueton Vitell. 18, vgl. in den roinanischen Sprachen 
becco, bee, bicco. 
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bekanntlich iliren Namen davon ab dafs ihren Vatern beim Aus- 
zuge aus der Heimath der heilige Yogel des Mars als Fuhrer 
vorangezogen sei1). 

Aufser diesen Thieren des Waldes waren aber auch die der 
Cultur vorzugsweise dem Mars geheiligt, der Ackerstier und das 
Streitrofs, aucb die Heerden der Lammer und der Schweine; 
wenigstens wurden ihm von alien diesen Thieren Opfer darge- 
bracht und als eine Auswahl des Heerdenreichthums iiberhaupt 
vorziiglich ihm die Suovetaurilien, so dafs er also jedenfalls eben 
so sehr Culturgott gewesen ist, namentlich in den Kreisen der 
Viehzucht, als blutdiirstiger Kriegsgott. Der Ackerstier (bos ara- 
tor), ein Bild alles Ackerbaus und aller darauf beruhenden Cul¬ 
tur, die Mars als arvalis behiitet, schritt den Samnitern als ein 
von Mars gesendeter Fuhrer voran, als sie gen Siiden zogen und 
die Stadt Bovianum griindeten; das kriegerische Streitrofs 
(equus bellator) wurde dem Mars zu Rom nach altem Brauclie 
bei den Feierlichkeiten des 15. Octb. im Marsfelde geopfert. 
Auch scheint die Pferdezucht, welclie im innern Italien bei den 
vielen Bergweiden sehr gut gedieh, gleichfalls unter dem Schutze 
des Mars gestanden zu haben, da ihm die sehr beliebten Wett- 
rennen (Equina) gefeiert wurden. Immer ist dabei vorzugsweise 
an das edle, das ritterliche Streitrofs zu denken, welches in der 
Schlacht, wenn die Trompete ruft, so begeislert und wie zusam- 
mengewachsen mit seinem Reiter dahinstiirmt2), eine Zierde des 
Mannes und das Abzeichen des ritterlichen Standes, wie er durch 
ganz Italien bliihte und sowohl den hoheren Wohlstand als die 
feinere Bildung in sich vereinigte. Nur dafs als Schutzpatrone 
dieses ritterlichen Standes auch in Rom sehr friih nach griechi- 
scher Sitte die Dioskuren verehrt wurden, dahingegen Mars als 
kriegerisches Idealbild entweder Gradivus ist d.h. schwerbewaff- 
neter Kampfer zu Fufs oder nach Art der griechischen Heroen- 
dichtung auf dem Kriegswagen kampft. 

Den Kriegsgott Mars bezeichnete weiter das alte Sym¬ 
bol der Lanze (hasta, curis), sowohl bei den Latinern als bei den 
Sabinern, in friihester Zeit vermuthlich die einzige bildliche Ver- 

1) Paul. p. 212 Picena regio, Strabo V p. 240. 

2) Virg. Ge. Ill, 83, vgl. Lucret.II, 662 lanigerae pecudes et equorum 
duellica proles und den Ausdruck equus bellator b. Virg. Aen. X, 891, XI, 

89, Prop. IY, 4, 14, Ovid F. 1, 698, II, 12, Met. XV, 368 u. A. Wenn die 
Dichter von den Rossen des Mars sprechen, so ist immer an seinen Kriegs¬ 

wagen zu denken, s. Virg. Aen. XII, 332, Georg. Ill, 91, Horat. Od. Ill, 3, 

16, Ovid F. II, 856 u. A. 
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gegenwiirtigung des streitbaren Gottes. Daher die heilige Lanze 
des Mars in der Regia zn Rom, welche man schlechthin Mars 
nannte (Plutarch Rom. 29) und der sabinische Quirinus, dessen 
Cultus in dem Institute der Saber zu Rom mit dem des Palati- 
nischen Mars frfih verschmolzen wurde; weshalb auch die hastae 
Martiae der Regia, und dieser Plural ist haufiger als der Singu¬ 
lar, hochst wahrscheinlich von zwei Lanzen, einer des Mars und 
einer des Quirinus, wie diese Gotter in dem alten Gottersystem 
des Numa neben einander erscheinen (S. 57), zu verstehen sind. 
Es gehorte zu den schwersten und betjeutungsvollsten Prodigien, 
wenn diese Lanzen sicli von selbst bewegten. Der Pontifex 
Maximus, welcher in der Regia wohnte, mufste dariiber alsbald 
an den Senat berichten, welcher dann die Consuln mit der feier- 
lichen Suhnung zu beauftragen pflegte !). End zwar war dieses 
nicht allein in Rom der Fall, sondern auch in andern latinischen 
Stadten, wie die gleichartige Meldung eines solchen Prodigiums 
aus Praneste bei Liv. XXIV, 10 beweist. In Rom wurden neben 
jenen heiligen Lanzen der Regia auch die Ancilia der Salier be- 
wahrt und in gleichem Sinne beobachtet, daher auch von ihnen 
bei solchen Prodigien wiederholt die Rede ist 1 2). 

Als Gott der Refruchtung Avar Mars zunachst Friihlingsgott, 
wie dieses sowohl aus der romischen Marzfeier als daraus er- 
hellt, dafs ihm das ver sacrum d. h. der ganze Ertrag des jungen 
Jahres, namentlich der Monate Marz und April geweiht zu wer- 
den pflegte. Zwar haben die Romer nach ihrer Weise auch den 
Beginn des neuen Jahres mit dem Marzmonate durch die krie- 
gerischen Eigenschaften des Gottes erklaren wollen, s. Fest. p. 
150 Martius mensis, Ovid F. 1, 39, III, 79ff., doch ist der hei¬ 
lige Monat des Mars so deutlich Fnihlingsmonat, dais auch die¬ 
ses nicht verkannt werden konnte3), und sowohl die Art der 
Feier als die allgemeine Verbreitung dieses Monats bei den Lati- 
nern4), endlich die allgemeine Analogie der Monatsbenennung 

1) Gell. N. A. IV, 6, vgl. Jul. Obseq. 60. 96. 104. 107. 110, Liv. 
XLj 19. 

IV 42 LiV' Epit' LXVI11’ vgl' IuL 0bseq- 104» Dio XLIy. 17, Io Lyd. 

3) Vgl. Ovid F. Ill, 235 IF., und Isidor Orig. V, 33, 5 Martius — pro¬ 
pter Martem Ro. g'entis auctorem vel quod eodem tempore cuncta animan- 
tia agantur ad mares et ad concumbendi voluptatem. 

4) Verrius FI. Fast. Praen.: Martius ab Latinorum deo Marte. Ap- 
pellandi itaque apud Albanos et plerosque populos Latii mos idem fuit 
ante conditam Romam. Vgl. Ovid F. Ill, 87 ff. 
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beweist, dafs die Beziehung auf' die Natur und die Erneuerung 
des Jahres die ursprunglichere war. Auch wurde Mars bei vie- 
len andern Gelegenheiten als Gott der naturlichen Production 
gefeiert, selbst ini October, da ihm das Pferd ob frugum eventum 
dargebracht wurde. So baten auch die Arvalischen Bruder bei der 
Feier der Dea Dia im Mai den Mars und die Laren der Stadtflur 
uni Schutz und Segen der Aecker und Cato in seiner Schrift 
iiber den Landbau nennt den Vater Mars wiederholt unter den 
maclitigsten Gottern der Viehzucht und des Ackerbaus. Der 
Viehzuchter soil zum Mars Silvanus im Walde beten und fur 
jedes Stuck Rindvieh eine eigne Spende darbringen (83), zum 
Mars Silvanus aus demselben Grunde, aus welchem in Italien 
alle Waldgotter zugleich Gotler der Viehzucht sind, Faunus, Sil¬ 
vanus und Pales, weil nehmlich die Viehweiden meist im Walde 
oder zwischen den Waldern lagen d. h. sogenannte saltus wa- 
ren 1). Der Ackersmann aber soil bei der landlichen Ceremonie 
der Ambarvalien d. h. der Flurweihe also beten (141): „Vater 
Mars, ich flehe zu Dir und bitte Dich, dafs Du mir, meinem 
Hause, meinem ganzen Hausstande giinstig und gnadig sein wol- 
lest: zu welchem Behufe ich die Suovelaurilien um meinen 
Acker, mein Land, mein Grundstiick habe herumfiihren lassen. 
Dafs Du alle Krankheiten, sichtbare und unsichtbare, alle Seuche 
und Verheerung, Schaden und bose Witterung abhalten, abweh- 
ren und abwenden mogest. Dafs Du alien Feldfriichten, allem 
Korn und dem Weinberge und Baumgarten gutes Gewachs und 
gutes Gedeihen gewahren, Hirten und Vieh behiiten, und mir, 
meinem Hause und Hausstande gute Gesundheit und alles Heil 
verleihen mogest“. Allerdings erscheint Mars bei solchen Ge- 
brauchen zugleich als Verleiher des naturlichen Segens und als 
averruncus2) d. h. als Abwender alles Schadens den Krank- 
heit, bose Witterung oder auch der Krieg und andre Calamitat 

1) Vgl. Varro 1. 1. V, 36 quos ag’ros non colebant propter 
silvas aut id genus, ubi pecus possit pasci, et possidebant, ab usn salvo 
saltus nominarunt; haec etiam Graeci vt'/UTjj nostri nemora. Vgl. L. 
Spengel iib. d. Kritik d. Varron. Bb. d. ling. lat. Munch. 1854 S. 42. Fest. 
p. 302 Sal turn Gallus st elius l. II signijicationinn quae ad ius pertinent 
ita definit: Saltus est ubi silvae et pastiones sunt, quorum 
causa casae quoque. Si qua particula in eo saltu pastorum aut custo- 
dum causa aratur, ea res non peremit nomen salluis. Auch die Hirtengot- 
tin Pales ist silvicola, Ovid F. IV, 746. 

2) Auch der Deus Averruncus bei Varro 1. 1. VII, 102, G«Ilius N. A. 
V, 12, 14 ist hochst wabrscheinlicb Mars. 
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den Feldern zuftigt. Docli wurde ihm und andern Gottern diese 
Macht der Abwendung nachtheiliger Einfliisse nicht zugeschrie- 
ben sein, wenn sie nicht ihrem Wesen nach als gute und seg- 
nende Gotter gedacht worden waren, wie er denn auch am 
25. April bei der Feier der Robigalien neben der Robigo als 
Schutz gegen den Kornbrand angerufen wurde1). Selbst der 
Umstand, dafs der dein Mars geweihte Monat in den verschiede- 
nen Kalendern in verschiedene Jahreszeiten fiel (S. 143), beweist 
dafs bei den verschiedensten Gelegenheiten zu ihm um den Se- 
gen des Jahres gebetet wurde. 

Noch deutlicher wird diese Beziehung des Mars zur Natur 
der Dinge und zur Erneuerung des Jahrs hervortreten, wenn wir 
die verschiedenen Gottinnen ins Auge fassen, mit welchen ihn 
der Cultus und die in seinem Kreise gleichfalls besonders leben- 
dige Mythologie der Romer in eine nahere Verbindung setzte. 
Zunachst gehort dahin die Juno, sowohl als Geburtsgottin (Lu- 
cina) als als Gottin der Ehe, daher Mars sowohl an den Kalenden 
des Marz als an denen des Juni von den Matronen neben der 
Juno gefeiert wurde. Die mythologische Begriindung ist un- 
klar2), doch scheint es wohl dafs man sich spater die Juno 
nach griechischer Weise als Mutter des Mars und den ersten 
Marz als seinen Geburtstag dachte; wozu das Mahrchen erzahlt 
wurde, dafs Juno durch die Beriihrung einer wunderbaren Fruh- 
lingsblume, also ohne Mitwirkung des Jupiter die Mutter des 
Mars geworden sei3). Der wirkliche Grand mag darin gelegen 
haben, dafs Mars in alterer Zeit und namentlich bei den Sabinern 
auch als Schutzgott der Ehe und des ehelichen Lebens verehrt 
wurde, in welcher Hinsicht sein Verhaltnifs zur Nerio beson¬ 
ders merkwiirdig ist. Dieses war eine sabinische Gottin (Nerio 
Nerienis, wie Anio Anienis), welche bald fiir die Minerva bald fur 
die Venus erklart wird,-also sowohl die Eigenschaften einer 
kriegerischen als einer befruchtenden Liebesgottin gehabt haben 

1) Tertull. d. Spectac. 5 Post hunc (Romulum) Numa Pompilius 
Marti et Robigini fecit. Vgl. Ovid F. IV, 907 If., Plin. H. N. XVIII, 29. 

2) Ovid F. Ill, 169 Cam sis officiis Gradive virilibus aptus, Die mihi 
matronae cur tua festa colant. Vgl. VI, 191 und Verr. Fl. Fast. Praen. 
2. Miirz. Ovid giebt F. Ill, 231 ff. verschiedene Erklarungen. 

3) Ovid F. V, 253. Die Einkleidung der Fabel ist ganz griechisch. 
Doch wurde Iuno Lueina mit einer Blume in der Hand abgebildet (S. 244) 
und die Frauen trugen in jenen Tagen Friihlingsblumen in ihren Tempel. 
Einige erklarten sogar den Namen Gradivus, quia gramine sit ortus. 
Paul. p. 97. 
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mufs. Dem Namen nach entsprach sie rneist tier romischen 
Virtus, denn Nero bedeutete in der sabinischen Sprache i. q. for- 
tis und strenuus, beide Worter aber, Nero und Nerio, auch das 
umbrische nerf der iguvinischen Tafeln, sind zuruckzufiihren auf 
den Sanskritstamm nar (nr), mit dem auch das griechische dvvg 
zusammenhangt1). Als die Gattin des Mars und als sabinische 
Schutzgottin der Ehe erscheint sie in einem merkwurdigen 
Bruchstiicke alterer romischen Annalen, wo Hersilia bei der be- 
kannten Intercession der Sabinerinnen wahrend des Kampfes der 
Rffmer und Sabiner also betet: Neria Martis te obsecro, pacem 
da, te uti Jiceat nuptiis propriis et prosperis uti, quod de tui con- 
iugis consilio contigit uti nos itidem integras raperent, unde li- 
beros libi et suis, posteros patriae pararent2): wobei wieder zu 
bedenken ist dais der Raub nur eine alte Form der Brautwer- 
bung war, daher Mars als Anstifter dieses Raubes und Gemahl 
der Nerio gleichfalls ein Schutzgott und Anstifter der Ehe gewe- 
sen sein mufs; wie denn auch die matronale Feier des Mars und 
der Juno am 1. Marz nach Ovid desselben Raubes der Sabi¬ 
nerinnen dachte (S. 245). Ja es scheint wohl dafs die Ehe des 
Mars und der Nerio selbst in dieser Hinsicht vorbildlich d. h. 
eine durch Raub geschlossene war; wenigstens wissen verschie- 
dene Schriftsteller von einer heftigen, aber abgewiesenen Liebe 
des Mars zur Nerio oder Minerva3 4), wahrend eine Familien- 
miinze der Gellier nach der wahrscheinlichsten Erklarung sogar 
den Raub der Nerio durch Mars darsteilt, dessen Gattin sie auch 
bei Plautus und andern alteren Dichtern genannt wird *). Noch 
mehr, auch die gelegentlich erwahnte HereMartea, welche ne- 

1) Gell. N. A. XIII, 23 (22), Sueton Tib. 1, Io Lyd. d. Mens. IV 42 
vgl. Pott etymol. Forsch. 1, 106, Aufrecht und Kirchhoff Umbr. Sprach- 
denkm. 2, 157, Ebel in der Zeitschr. f. vgl. Sprachf. 1, 307 u.A. Auch die 
Namen Nerius, Neria, JNeratius gehoren dahin. 

2) Gellius a. a. 0, Vgl. Roeper im Philologus 1852 S. 591. 
3) Porpbyrion z. Horat. Ep. II, 2, 209 Maio mense religio est nubere 

et. item Martio, in quo de nuptiis liabito certamine a Minerva Mars rictus 
est et obtenta virginitate Minerva Nerine est appellata. Vgl. Martian. Cap. 
1, 3, 1 certurnque esse Gradivum Nerienis coniugis amove torreri. Io 
Lyd. d. Mens. IV, 42, am 23. werde das Tubilustrium gefeiert, xal ritual 
Agios y-ca NfQtvrjs, -d-icts ovtco rrj Zafiivwv ylaioGij nnogayootvopt- 
Vrjg, rjv rj^iovv slvai zrjv IdOm’uv ri xal 'AwooiUzriv. Vgl. die M. der 
Gellia b. Riccio t. 21, 1. 2. 

4) Piaut. Trucul. II, 6, 34 Mars peregre adveniens salutat Nerie?iem 
uxorem suam. Vgl. das Fragm. eines alteren Kombdiendichters Gellius 
Imbrex b. Gell. a. a. O. Nolo ego Neaeram te voeent, set Nerienem, cum 
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ben dem Mars verehrt wurde * 1), kann von der Nerio nicht we- 
sentlich verschieden gewesen sein, nur dafs sie mehr jener an- 
dern Seite dieser Gdttin entsprach, weswegen dieselbe mit der 
Venus verglicben wurde. Denn der Name Here wird auf densel- 
ben Stamm zuriickzufiihren sein, zu welchem auch die Herie Iu- 
nonis und Hersilia, ferner Herentas d. i. Venus, wahrsclieinlich 
auch die lateinische Quellengottin Ferentina gehort, denselben der 
in dem oscischen Worte herest d. i. volet hervortritt, so dafs 
also jene Here Martea eine dem Mars gesellte Gottin der Liebe 
und ties Verlangens gewesen sein mufs, wie Hersilia in ahnlicher 
Bedeutung neben dem Quirinus verehrt wurde. 

Endlich ist hier des anmuthigen Mahrchens vom Mars und 
der Anna Perenna zu gedenken, zumal da es gleichfalls die 
Festlichkeiten des Marzmonates betrifft und indirect auf das 
Biindnifs des Mars mit der Nerio zuriickweist. Ovid.F. III,523ff. 
hat uns eine lebendige Schilderung von der Feier der Anna Pe¬ 
renna hinterlassen, welche an den Iden des Marz, also um die 
Zeit des ersten Vollmonds im neuen Friihlinge, in dem Haine der 
Gottin am Tiber begangen wurde; derselbe befand sicli von der 
p. Carmentalis an gerechnet beim ersten Meilensteine der via 
Flaminia, also wahrscheinlich nicht weit von der p. del Popolo2). 
Das Volk zog an jenem Tage hinaus in diesen Hain, warf sich 
gruppenweise ins griineGras, zechte und war guter Dinge, Einige 
unter freiem Himmel, Andre in Zelten und Lauben. So oft sie 
tranken, so viele Jalire wiinschten sie einander, wobei naturlich 
Viele uber den Durst tranken. Dazu sangen sie die neuesten 
Weisen, gesticulirten mit beitlen Armen, fiihrten taumelnd aller- 
lei Tanze auf, derbe Bursche und geputzte Madchen, wie man sie 
bei ahnlichen Volksfesten noch jetzt in Bom beobachten kann. 
Wenn sie endlich heimzogen, lachten die Begegnenden und 
freueten sich der larmenden Neujahrsfeier, welche Laberius in 

quidem Mavortt es in eonnubium data. Aus Ennius im ersten Buche der 
Annalen wird angefiihrt: Nerienem Martis, aus Varros Satiren der Voca- 
tiv Nerienes. 

1) Paul. p. 100 Herein Marteam antiqui accepta hereditate colebant, 
quae a nomine appeltabatur heredum et esse una ex Martis comitibus pu- 
tabatur. Zu vergleichen ist £erfus Martius und ahnlicbe Namen in den 
iguvinischen Urkunden s. Aufrecht und Kirchhoff Umbr. Sprachdenkm. 
2,265. 

2) Kal. Vatic, z. 15. Marz: Feriae Mnnae Perennae Via Flam, ad la- 
pidem primum. Von demselben Haine spricht Martial. IV, 64, 16 If., wo das 
illic nicht auf den Hain der Anna Perenna zu beziehn ist, sondern auf den 
Punkt der Aussicbt aus dem beschriebenen Garten auf dem Janiculus. 
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seinen Mimen (lurch ein eignes nach der Anna Perenna benann- 
tes Stuck verherrlicht hatte. Die Erklarung, was dieser Name zu 
hedeuten habe, fiel in der gelehrten Zeit des Ovid naturlich sehr 
verschieden aus. Die Gebildeten dachten gewohnlich an Anna, 
die Schwester der Dido, von welcher man erzahlte dafs sie nach 
dem Tode ihrer Schwester aus Karthago vertrieben und fibers 
Meer an die latinische Kiiste verschlagen sei. Hier habe Aeneas 
sie freundlich aufgenommen, Lavinia aber durcli ihre Eifersucht 
so erschreckt, dafs sie in der Nacht aus dem Fenster springt, 
hinab ins Thai rennt und sicli in den Numicius stiirzt, neben 
welchem sie fortan als Nymphe verehrt wurde 1). Andre erklar- 
ten sie fur den Monel (v. 657 sunt quibus baec luna est, quia 
mensibus impleat annum), Andre fur die Themis als Mutter der 
Horen, noch Andre fur die Io, wieder Andre fur eine Atlantide 
und fiir die Nahrerin des Jupiter, bei welcher Erklarung die grie- 
chische Vorstellung von den fruchtbaren Plejaden und Hyaden 
im Spiele ist. Andre wollten wissen, die Feier gelte dem Anden- 
ken eines guten Mfitterchens aus Bovillae, welche beim Auszuge 
der Plebs auf den heiligen Berg fur die darbende Menge mit ge- 
schickter Hand Brod gebacken und das frische und noch dam- 
pfende frfih Morgens unter den Lagernden ausgetheilt habe: ver- 
muthlich eine Erzahlung aus Bovillae, wo man die gute Mutter 
Anna als eine fruchtspendende Gottin verehren mochte. Ganz 
seltsam aber sei der Inbalt der Lieder, welche die Madchen bei 
jenem Feste unter derben Scherzen zu singen pllegten. Mars 
habe der Anna seine Liebe zur Minerva d. li. zur Nerio gestan- 
den, Anna ihre Hfilfe versprochen. Da habe sich das Miitterchen 
anstatt ihm zu helfen in der Gestalt jener Gottin und in braut- 
licher Verkleidung in seine Rammer geschlichen und den 
brfinstigen Gott hintergangen, der darfiber sehr bose geworden 
sei; aber Anna habe ihn weidlich ausgelacht und Venus sei fiber 
das seltsame Paar ganz entzfickt gewesen. Also jedenfalls eine 
nahrende und befruchtende Gottin des Frfihlings und des jungen 
Jahrs, bald als alterndes Miitterchen gedacht bald als ein schones 
und reizendes Madchen; auch erscheint ihr Kopf auf den Mfinzen 
der Annia et Tarquitia als ein jugendlicher, mit einem Diadem 
und reichem Haar- und Ohrenschmuck. Die Erklarung kann 
schwanken zwischen der von amnis perennis d. h. der aus be- 
standiger Quelle fliefsenden Stromung, da sie in Rom am Tiber 

1) Aus dem Flusse ertont, als sie gesuclit wird, eine Stiimne: platidi 
sum nympho, Numicishrine pereime latens Anna Perenna vocor. 

Preller, Rfim. Mythol. 20 
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und bei Lavinium am Numicius verehrt wurde und zwar um die 
Mitte des Marz, wenn die Quellen von neuem fliefsen und alle 
Fliisse sich von neuem fiillen *). Oder aber, und dieses scheint 
mir das Richtigere, Anna ist die wechselnde Mondgottin des lau- 
fenden Jahres, die in jedem Monate alt ist und wieder jung, vol- 
lends in dem Fruhlingsmonate Marz, wo sie nicht oline Grund 
grade zur Zeit der Iden d.h. des Vollmonds als Freudenspenderin 
und als Bulile des Mars mit ausgelassener Lustbarkeit gefeiert 
wurde. Der Name entspricht genau dem griechischen evrj y.ai 
vecc d. i. Alt- und Neu-Mond, daher evog d. i. annus und evl- 
avxog, dievog TQisvog d. i. biennis triennis, vgl. evcu 
die Obrigkeiten vom vorigen Jahre im Gegensatze zu den neu- 
gewahlten. So ist auch Anna Perenna oder Peranna die Alte und 
die Junge, immer mit specieller Beziehung auf Jahres- und Mon- 
deswechsel, daher man ihr offentlich und privatim mit dem Ge- 
bete ut annare perennareque commode liceret opferte1 2) und bei 
jener lustigen Feier in ihrem Haine in so vielen Zugen einander 
zutrank als man sich Jahre zu leben wiinschte. Auch wird sich 
weiterhin in dem Mamurius Veturius derMamuralienfeier an dem 
Vortage der Iden des Marz eine Gestalt von entsprechender Be- 
deutung nachweisen lassen. Selbst die Yerehrung dieser Gottin 
an Fliissen und Biichen und ihr Verschwinden im Numicius tritt 
erst so in das rechte Licht, da die Mondgottinnen immer das 
Wasser lieben und das Abnehmen und Verschwinden des 
Mondes wiederholt auf dieselbe Weise motivirt wird, z. B. wenn 
die kretische Diktynna vor der Liebe des Minos ins Meer 
springt. 

Der kriegerische Character des Mars braucht neben diesen 
Beziehungen zum Naturleben kaum besonders hervorgehoben 
zu werden, so sehr ist derselbe mit der Zeit im Bewufstsein der 
Alten zur Hauptsache geworden. Doch mogen auch hierdiewich- 
tigsten Thatsachen des alteren und des nationalen Gottesdienstes 
zusammengestellt werden. 

Yon den Symbolen und Attributen dieses Mars ist schon 
die Rede gewesen, dem grimmigen Wolf, dem zugleich kriegeri- 
schenund weissagerischenSpeclit, dem Streitrofs und dem Speere. 

1) So erklart Mommsen unterit. Dial. S. 248. 
2) Macrob. S. 1, 12, 6 vom Miirz: eodem quoque mense et publice et 

privatim ad Annum Perennam sacrificatum itur, ut annare perennareque 
commode liceat. Vgl. Varro in einer seiner Satiren bei Gell. N. A. XIII, 
22 Te Anna ac Peranna, Panda te, Lato, Pales, Nerienes [et] Minerva, 
Fortuna te ac Ceres. 
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Aufserdem gehort dahin das Institut der Salier mit der 
hfipfenden Bewegung (a saliendo) des kriegerischen Waffentanzes, 
der iiber die ganze alleWelt verbreiteten Pyrrhiche, wie dieselbe 
auch sonst bei den Latinern und fiberhaupt in Italien seit alter 
Zeit einheimisch war und im Dienste des Mars, des Hercules und 
andrer kriegerischer Gotter geiibt wurde. Denn auch in Tibur 
und in Tusculum gab es seit sebr alter Zeit Salier, zu Tibur im 
Dienste des Hercules; namentlich wufste man von einem grofsen 
Siege der Tiburtiner fiber dieVolsker, bei dessen Feier die Salier 
mit ihren altherkommlichen Wafl’entanzen hervorgetreten waren. 
Ferner wurde ein Konig der Yejenter Morrius als Stifter einer 
Feier der Salier zuEhren seines Ahnherrn Alesus, desEponymen 
der Falisker genannt, dessen Lob in den Liedern dieser Salier 
gesungen wurde 1). Solche Lieder pflegen immer einen mythi- 
schen oder historischen Inhalt zu haben, und so inogen denn 
auch, wie die Salier von Tibur jenes Sieges fiber dieVolsker ge- 
dachten, die von Rom des Romulus und T. Tatius, so die von 
Veji das Andenken jenes alten Konigs Morrius erhalten ha¬ 
ben, dessen Name dem des Mars (Mamor, Mamurius) verwandt 
zu sein scheint und dessen Abstammung von Falerii vermuthen 
lafst, dafs von diesem Orte aus einmal eine ahnliche Eroberung 
und Erneuerung von Veji erfolgt war, wie sie in Rom von dem 
sabinischen Cures aus erfolgte. Genug in alien diesen Stadten 
und wohl nocli in vielen andern gab es seit unvordenklicher Zeit 
Sodalitaten der Salier, welche bei besondern Veranlassungen mit 
Opfern und Gebeten fur das Wohl ihrer Stadt hervortraten und 
dazu den alten nationalenWaffentanz aufffihrten und Lieder san- 
gen, in denen sich die Erinnerung an die Sagen und Thaten der 
Vorzeit fortpflanzten, vornehmlich immer im Culte des Mars, 
welcher Gott ohne Zweifel selbst als Salier gedacht wurde. Ja er 
wird in dem alten Liede der Arvalischen Rrfider ?ls solcher ge- 

1) Serv. V. A. VIII, 285. Dal's Mars einer der wichtigsten Gotter von 
Falerii war, folg-t aus Ovid F. Ill, 89. Salier in Alba s. Or. n. 2247. 2248, 
in Laviniura, Mommsen I. N. n. 2211. Dionys II, 71 vergleicht mit dem 
Tanze der Salier ganz richtig den 
zession der romischen Spiele und 
xul 7iuvv Tifxiov 6 y.ovQrjTLGfJog, 

^uXXoyua, fxuXiGTU <T ix tojv n 
xul rag iv toig &sutQoig yivo/nivcov lv ccnctocug yaQ avralg TtQotirjjioi 
xovqoi/tzcovi'Gy.ovg ^v^ed'vxoTsg £x7TQ£7i£Tg, xqccvxul ZCipr} xcd 7Tccq- 

fiag s/oVTfg GTOi/rj^ov 7TOQ£vovtcu, xai tloiv ovtoi rfjg 7To/unfjg rjys- 
/ltovtg, xaXovfievoi nQog avruiv — ludiones, sixoveg cog tioxel tcov 
ZaXCwv. 

i xovQrjTifffj.og der ludiones bei der Pro- 
im Theater: iniycoQiov de 'Pco^iaHoig 

cog ix 7toXXwv /uev xul uXXcov tyco Gvfi~ 
sol Tag nouTtdg rag rt iv innodpouw 

20* 
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schiklert: Satur furere limen sali, sta berber d. h. Satt vom 
Rasen spring fiber die Schwelle und stelle die Geifsel: eine Auf- 
forderung das kriegerische Toben der Schlacht vom Kriegswagen 
herab zu lassen und im Waffentanze triumphirend heimzukehren 
in die friedliche Stadt und in seinen Tempel, wo er die Geifsel 
einstweilen aus der Hand legen moge 1). Auch entspricht diesem 
Mars der Salier der oft genannte Mars Gradivus, ein altes von 
dem Sturmschritt der Schlacht hergenommenes Epithet des 
Kriegsgottes 2). So erschien der Gott den Romern in einer hei- 
fsen Schlacht gegen die vereinigten Bruttier und Lucaner im 
J. 472 d. St. (282 v. Chr.), als der Consul nicht anzugreifen 
wagte. Da schritt ein Jiingling mit der Sturmleiter voran mitten 
durch die Feinde bis zu ihrem Lager, dessen Wall er rasch er- 
stieg, um von derHohe herab seine Romer zum muthigen Sturme 
herbeizurufen, bei welchem er selbst dann so ffirchterlich wfi- 
thete, dafs die Zahl der getodteten und gefangenen Feinde alles 
Maafs fiberstieg. Als man am andern Tage nach dem Krieger 
mit doppeltem Helmbusch, den Alle gesehen hatten fragte, war 
er verschwunden und es blieb nichts fibrig als den Gott mit 
Dankgebeten zu feiern3). Auch der Mars vor der p. Capena in 
Rom war der Gradivus, s. Liv. XXII, 1, Serv. V. A. 1, 292. Die 
Dichter beschreiben ihn nicht selten, wie er bald zu Fufs bald zu 
Wagen in der Schlacht erscheint, umgeben von der Bellona und 
seinen Gesellen, dem Pavor und Pallor, welche seitTullus Hosti- 
lius in Rom verehrt wurden, obwohl bei solchen Beschreibungen 
sonst die Vorbilder des griechischen Epos einzuwirken pflegen4). 
Auf den romischen Familienmfinzen, bei denen wenigstens ein- 
heimische Vorbildervorauszusetzen sind, obwohl auch diese meist 
von griechischen Kfinstlern gearbeitet gewesen sein mogen, er¬ 
scheint Mars immer jugendlich und behelmt, der Helm oft sehr 
schon verziert und mit einem stolzen Federbusch versehen, wel- 
cher auch inltalien der gewohnliche Schmuck desHelmes war 5). 

1) Vgl. Ovid F. Ill z. A. Bellice depositis clipeo paulispet et hasta 
Mars ades et nitidas casside solve comas. 

2) Paul. p. 97 Gradivus Mars appellatus est a gradiendo iti hello ul¬ 
tra citroque. Serv. V. A. Ill, 35 Gradivum, ttovoiov ll4orja i. e. exsi- 
lientem in proelia. 

3) Val. Max. 1, 8, 6, Aminian. Marc. XXIV, 4, 24, Liv. Epit. XI. 
4) Virg. Aen. VIII, 700 IT., XII, 331 ff., vgl. Sil. Ital. IV, 430 ff. u. A. 

Ob die Molae oder Moles Martis, deren Gellius XIII, 23 (22) nach al- 
ten romischen Gebetsurkunden gedenkt, sich auf den Krieg bezogen, muls 
dahingestellt bleiben. Vgl. den Iupiter Pistor oben S. 173. 

5) Vgl. Liv. IX, 40 in der Schilderung der auserlesenen Samniter: 
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Oder sie zeigen ihn auf sturmschnell dahin eilendem Zwei- oder 
Viergespann, die Lanze schwingend oder mit dem Siegeszeichen 
der Spolien. 

Dieser kriegerische Mars war es auch, der in der gewohnli- 
chen, beinahe von Jahr zu Jahr wiederholten und durch so vide 
ruhmvolle Erinnerungen geheiligten Kriegspraxis der Romer vor 
jedem Auszuge der Burger und vor und nach jeder Schlacht 
durch Gebet und Opfer, Geliibde und Gaben des Dankes und in 
seinem Namen ertheilte Auszeichnungen verdienter Krieger ge- 
feiert wurde, daher er zulelzt sowohl in dem offentlichen als in 
dem Familienleben der Romer neben dem Capitolinischen Jupi¬ 
ter der eigentliche Staats- und Nationalgott gevvorden und mit 
alien Momenten der romischen Geschichte von ihrem Ursprunge 
an aufs innigste verwachsen war. Beim Ausbruch jedes Krieges 
wurde er feierlicli zur Theilnabme aufgefordert, indem der Feld- 
lierr derLegionen in das alteHeiligthum der Regia ging und dort 
zuerst an die Ancilia, dann an den Speer des Mars sclilug und 
dazu den feierlichen RuP) ertonen liefs: Mars vigila! Auch 
wahrend des Feldzuges und vor der Schlacht wurde ihm viel ge- 
opfert (Sueton Octav. 1), und in seinem Namen vorzuglich wur- 
den auch die kriegerischen Ehren nach erfochtenem Siege er- 
theilt, namentlich die hochste allermilitarischen Auszeichnungen, 
die corona graminea oder obsidionalis, welclie immer nur von 
dem ganzen Ileere und zwar nach der Errettung aus einer ver- 
zweifelten Gefahr dem Retter in der Noth ertheilt wurde. Das 
Gras zu diesem Kranze wurde von dem Boden des Platzes ge- 
nommen, wo das errettete Heer sich in so verzweifelter Lage be- 
funden hatte: eigentlich ein sinnbildlicher Ausdruck der volligen 
Uebergebung dieses Platzes an den Erretter* 1 2), denn das Gras 
oder sonst ein Theil des Bodens pflegt bei derartigen symboli- 
schen Handlungen den Boden selbst zu bedeuten; daher die An- 

galeae cristatae, quae spcciem magnitudini corporum adderent und den 
Helm des Romulus bei Virg. Aen, VI, 779 videri ut geminae stant vertice 
cristae ? 

1) Serv. V. A. VIII, S vgl. VII, 603 und Virg. Aen. X, 228 Vigilasne 
deum gens Aenea? Vigila et velis immitte rudentes. 

2) Plin. H. N. XXII, 3, 4 namque summum apud antiquos signum 
victoriae erat. herbam porrigere victos h. e. terra et altrice ipsa humo et 
humatione etiam cedere, quern morem etiam nunc durare apud Germanos 
scio. Vgl. die Formel Herbam do in der Bedeufung victum mefateor, cedo 
mcloriam, Serv. V. A. VIII, 128, Paul. p. 66, Placid, p. 470 und Miclielsen 
iiber die festuca notata S. 12. 20. 23. Audi bei den Verbenen der Fetialen 
scheint ein ahnlicher Zusammenhang zu Grunde zu liegen, s. oben S. 219 
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gabe, dafs das Gras demMars heilig gewesen sei *), ihrenGrund 
nur entvveder in dieser herkommlichen Symbolik der feierlichen 
Uebergabe eroberter Gebiete oder in jenem Ehrenzeichen der co¬ 
rona graminea haben kann. Auch scheint es bei dieser seit dem 
Vorgange des grofsten Helden der romischen Kriegsgeschichte, 
des L. Siccius Dentatus, herkommlich geworden zu sein dafs der 
mit dieser hochsten Ehre Ausgezeichnete dem Mars ein feierliches 
Dankopfer darbrachte 1 2). Auch von der Beute pflegten immer 
gewisse Stiicke demMars dargebracht zu werden, daher derAus- 
druck aere Martio von der Beute in einer alterthiimlichen In- 
schrift aus Cora3). So pflegte man ihm auch Spolien und die 
in der Schlacht getragenen Waffen zu weihen4). Ueberhaupt 
wurde dieser Mars je langer desto mehr zum Schutzpatron des 
gesammtenWaffenhandwerks und von allem was damitzusammen- 
hing, also derSoldaten, der Gladiatoren und was sich sonst dazu 
bekannte; daher die von denlnschriften hin undwieder erwahnte 
Verehrung eines Mars Campester und Militaris der romischen 
Lager und Legionen, denn campus ist nach romischem Sprach- 
gebrauche speciell campus Martius, das militarische Uebungs- 
feld5). Andre Inschriften, auch die Miinzen, nennen Mars mit 
Hinsicht auf die verschiedenen Wechselfalle der Schlacht und 
des Krieges Custos, Conservator, Invictus, Victor, Pacifer d. h. 
den durch Krieg zum Frieden fiihrenden, als welcher sein Bild 
zugleich bewehrt und mit dem Oelzweige geziert war, Amicus et 
Consentiens u. s. w. Nur Jupiter war auch in solchen Fallen 
iiber ihm, theils als hochster Entscheider der Schlacht und des 
Sieges (S. 176) theils als hochster Schwurgott sowohl bei alien 
kriegerischen als bei alien friedlichenVeranlassungen. So wurden 

1) Serv. Y. A. XII, 119, Paul. p. 97. 
2) Varro bei Fulgent, p. 560 et ipsum primum sacrum fecisse Marti. 

Vgl. Plin. H. N. VII, 28, Val. Max. Ill, 2, 24 und Liv. VII, 37, Plin. XXII, 
5, 5, wo P. Decius dem Mars einen ihm vom Consul geschenkten auserle- 
senen weifsen Stier mit vergoldeten Hornern opfert, die iibrigen 100 Och- 
sen des Ehrengeschenks aber seinen Kameraden in der Seblacht iiber- 
liifst. 

3) Zeitschr. f. A. W. 1845 S. 787. 
4) Propert. IV, 3, 71 armaque quae tulero portae votiva Capenae. 

Sehr oft wird Mars auf den romischen Miinzen als tropaeophorus abge- 
bildet. 

5) Or. n. 1355. 1356. 3496, Henzen n. 5672. Das Amphitheater war 
dem Mars und der Diana geweiht, weil dort aufser den Kiimpfen der Gla¬ 
diatoren auch die Hetzjagden der wildenTkiere gegeben wurden, s.Tertull. 
de Spectac. 12. 
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nach einem Gesetze Numas die hochsten Spolia opima dem Ju¬ 
piter Feretrius, die zweiten dem Mars, die dritten dem Janus 
Quirinus mit gewissen vorgeschriebenen Opfern geweiht (Fest. 
p. 189) und selbst in solchen Fallen, wo die beiligen Speere in 
der Regia sicli bewegt hatten (Gell. N. A. IV, 6) und sonst bei 
kriegerischen Veranlassungen wurde zuerst dem Jupiter, dann 
dem Mars geopfert, ganz in der seit Numa herkommlich gewor- 
denen Folge der Gotter. Und so mag in ahnlichen Fallen auch 
bei beiden geschworen sein, nur dafs auch dann immer Jupiter 
der hochste Gott blieb. Selbst bei dem merkwiirdigen und alten, 
durch ganz Italien verbreiteten Kriegsgebrauche, in besondern 
Fallen heilige Scbaaren zu bilden, deren Mitglieder sich unter den 
furchtbarsten Eiden zum absoluten Gehorsam gegen den Feld- 
herrn und zum Kampfe aufLeben und Tod verpflichteten, w urde 
Jupiter vor alien iibrigen Gottern der alten Schwur- und Ver- 
wunschungsformel genannt1). 

Was endlich die einzelnen Acte, Veranlassungen und Heilig- 
tburner des romischen Mars betriITt, so waren von den letzteren 
die beiden altesten das in der Regia und das im Marsfelde; we- 
nigstens scheinen beide aus der Zeit des Numa herzuriihren. 
Das in der Regia' wo sich die beiligen Speere und die Ancilien 
befanden, wird wiederholt sacrarium, einmal sacrarium Regiae 
genannt, so dafs es als innerstes Heiligthum dieses alten prie- 
sterlichen Kflnigssilzes zu denken sein wird, in welchem unter 
der Oberaufsicht des Pontifex Maximus jene alten Symbole der 
Vorzeit aufbewahrt wurden, spater aber auch ein Pulvinar des 
Mars und sogar ein vollstandiges Rild des Gottes mit einer Lanze 
in der Hand aufgestellt zu sein scheint2). Im Marsfelde bildete 
ein alter, schon in einem Gesetze des Numa erwahnter undziem- 
lich in der Mitte des Feldes gelegner Altar3) den religiosen Mit- 
telpunkt der dortigen Octoberfeier und der bei jedem Lustrum 
vorgenommenen Reinigung der bewafTnetenRurgerschaft, welche 
mit einem Opfer des Mars beschlossen wurde. Das Marsfeld 
selbst war bekanntlich die alte, dem Mars geweihteUebungsstatte 

1) Liv. IV. 26, IX, 39, X, 38. Vgl. den gleichartigen Fall bei Liy. II, 
45 Centurio erat M. Flavoleius, inter prim ores pugnae /agitator. Victor, 
inquit, M. Fabi revertar ex acie. Si fallat, lot cm Patrem Gradivumque 
Martem aliosque iratos invocat deos. 

2) Gell. N. A. IV, 6, Iul. Obseq. 78, Serv. V. A. VIII, 3, vgl. Becker 
Handb. I, 228If. Auch bei Iul. Capitolin. Antonin. Ph. 4 ist vermuthlich von 
diesem sacrarium Regiae die Rede. 

3) Vgl. Fest. p. 189 a 16 und meine Regionen der St. Rom S. 171 ff. 
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fur die korperlichen, kriegerischen und ritterlichen Uebungen 
der romischen Jugend. Ein schones, seit der Vertreibung der 
Tarquinier vom Quirinal bis zum Flusse sicli hinstreckendes 
Feld, welches mit der Zeit, namentlich seit August und unler den 
Kaisern bei fortgesetztem Anbau freilich sehr beengt und einge- 
schrankt wurde; docli liaben jene Heiligthiimer der Mitte, der 
alte Altar, neben welchem spater auch verschiedene Tempel des 
Mars erwShnt werden 1), eine Rennbabn fiir die Rennen, ein 
grofserer Platz, welcher zu gymnastischen und militarischen 
Uebungen diente und nicht bebaut werden durfte, sich bis in die 
letzten Zeiten des alten Roms erhalten. Endlich ein drittes, 
wahrscheinlich auch sehr altes Heiligthum des Mars befand sich 
beim ersten Meilensteine vor der p. Capena an der siidlichen 
Hauptstrafse, der via Appia, in einer Gegend wo sich bald eine 
lebhafte Yorstadt bildete2). Es ist dasselbe Heiligthum des Gra- 
divus, dessen ich bereits erwahnt babe; der Tempel, worm das 
Rild des Gottes zwischen zwei Wolfen stand, scheint gleich nach 
dem Abzuge der Gallier geweiht worden zu sein (Liv. VI, 5), was 
die altere Existenz eines Haines oder eines Altares nicht aus- 
scliliefst. Seine iiberwiegend kriegerische Restimmung zeigt sich 
aucli darin dafs Waffen und Stiicke der Beute vorziiglich daliin 
geweiht wurden, so wie bei andern Gelegenheiten3). Der Ura- 
stand dafs diese beiden dem Publicum am besten bekannten Hei- 
ligthiimer, das im Marsfelde und das der Via Appia, sich aufser- 
halb der Stadt befanden, das eine in der siidlichen das andre in 
der nordlichen Vorstadt, hatte sogar mit der Zeit die unbegrun- 
dete Meinung zur Folge, dafs Mars als Kriegsgott vor August in 
der Stadt gar nicht verehrt worden sei4). Und doch scheint 
selbst jener Mars vor der p. Capena kein blofser Kriegsgott ge- 
wesen zu sein, sondern in altererZeit auch fur einen befruchten- 
den Gott gegolten zu haben, da bei seinem Tempel der sogenannte 

1) Dio LV1, 24, Ovid F. II, 858, vgl. Becker a. a. 0. S. 630. 
2) Der Tempel lag gleich vor der spatern p. Appia, jetzt p. S. Seba- 

stiano. Die ganze Vorstadt hiefs ad Martis. Vgl. Becker S. 511, meineRe- 
gionen S. 116, Canina im Bullet. Arch. Ilo. 1850 p. 85. 

3) Vgl. Propert. IV, 3, 71 und die alterthiimliche, in jener Gegend ge- 
fundne Inschrift b. Grut. p. 56, 7, Mommsen I. N. n. 6766 MARTEI I m. 
CLAVDIVS M. f. | c ONSOL DED et. Dort versammelt sich die junge 
Mannschaft bei Liv. VII, 23, dort beginnt der Zug der Ritter b. Dionys VI,. 
13. Spater wurde dort ein arcus Traiani und andre Triumphbogen er- 
richtet. Es war eben der Haupteingang von der Siidseite. 

4) Serv. V. A. 1,292, vgl. Vitruv. 1, 7 Marti extra urbem, sed ad 
campum. 
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lapis manalis aufbewahrt wurde, ein Cylinder welchen die Prie- 
ster in Zeiten grofser Diirre durch die Stadt schleiften, worauf 
wie man glaubte alshald Regen erfolgte >). Also ein aquilicium 
so gut wie jene ini Culte des Jupiter erwahnten Beschworungen 
(S. 173); auch wissen wir dafs die Anwendung ahnlicher Steine 
bei diirrer Jahreszeit uberhaupt inltalien, namenllich auf dem 
Lande herkommlich war1 2), wie man sich bei andern Volkern, 
den Griechen, Serben und Deutschen zu demselben Zwecke an- 
drer Ceremonien bediente. Moglich dafs jenes Schleifen und 
Walzen der Steine ursprunglich nur eine sinnbildliche Darstel- 
lung des iiber die Felder und Raine dahin stromenden Wassers 
gewesen war3); wenigstens ist es bei solchen Gebrauchen in den 
meisten Fallen weniger auf einen Zauber abgesehn als auf einen 
bildlichen Ausdruck dessen was man durch die begleitenden Ge- 
bete und Geliibde zu erlangen holfte, z. B. wenn man Wasser 
fiber ein junges, mit Gras, Blumen und Krautern bekleidetes, also 
die Erde darstellendes Madchen ausgofs, oder iiber die Brunnen- 
steine u. dgl. m. 

Ehe wir eins der wichtigsten und heiligsten Feste des romi- 
schen Kalenders, dieFeier des Mars in dem ihm heiligenMonate, 
dem ersten des Jahres, naher ins Auge fassen, mufs von dem 
romischen Institute der Saber, wie dasselbe seit Numa bestand, 
ausfiihrlicber die Rede sein4). Als der frommeNuma eines Mor¬ 
gens friih vor der Regia stand und seine Hande betend zum 

1) Paul. p. 128 Manalem vocabant lapidem etiam petram quandam 
quae erat extra p. Capenam luxta aedetn Mortis, quam quum propter ni- 
rniatn siccitatem in Urbem pertraherent, insequebatur pluvia statim, eum- 
que quod aquas manarent manalem lapidem dixerunt. Vgl. ib. p. 2 aquae 

licium, Serv. V. A. Ill, 175 lapis manalis, quern traliebant pontifices quo- 
ties siccitas erat, und Varro bei Non. Marc. p. 547 trulleum, nach welchem 

man lapis manalis und manale sacrum in derselben Bedeutung sagte wie 
urceolus aquae manalis, ein Krug aus dem das Wasser strbmt, vgl. Paul, 
p. 128 manalem Jontem did quod aqua ex eo semper manet. 

2) Labeo in seinem Werke iiber die etruskiscben Ritualbiicher b. Ful¬ 
gent. p. 559 Fibrae iecoris sandaracei colons dumfuerint, manales tunc 
vertei e opus est petras i. e. quas solebant antiqui in modum cylindrorum 
per limztes trahere pro pluviae commutanda inopia. 

3) Vgl. den alterthiimlichen Ausdruck ,,Wie Kugel walzt und Wasser 
rinnta zur Bezeichnung einer Markscheide nach der Schneeschinelze bei 

J. Grimm Deutsche Grenzalterthiimer, Abh. der Berl. Ak. 1843 S. 124 und 

die verwandten Gebrauche andrer Volker bei J. Grimm D. M. 560 B'., Bot- 
ticher Baumcultus S. 409. 

4) Vgl. Plut. Numa 13, Dionys II, 70, Paul. p. 131 Mamuri Veturi, 
Ovid Fast. Ill, 357 If. 



314 VIERTER ABSCHNITT. 

Himmel emporhob, fiel aus demselben einSchild in seine Hande, 
welches er wegen seiner zu beiden Seiten ausgeschnittenen Ge¬ 
stalt ancile nannte1). Zugleich erscholl eine Stimme, der von 
ihm neugeschaffene Staat werde so lange bliihn und alle fibrigen 
an Macht fibertreffen, als er diesen Schild, ein gewisses Unter- 
pfand des himmlischenSegens 2), bewahren werde. Daher Numa, 
urn jeder Entwendung zuvorzukommen, zu jenem Wunderschilde 
elf andre hinzuverfertigen lafst: welche Aufgabe einem wunder- 
bar begabten Kfinstler, dem Mamurius Yeturius so gut gelingt, 
dafs Numa selbst das himmlische Schild nicht mebr von den ir- 
dischen zu unterscheiden vermag. Diese zwolf Ancilien wurden 
seitdem in der Regia neben den heiligen Speeren bewahrt; zur 
Obhut aber uber diese Schilde und zu dem feierlichen Umzuge 
mit ihnen durch die Stadt im Laufe des Marzmonates stiftete 
Numa die zwolf Palatinischen Saber, welche ihre Curie auf dem 
Palatin batten3). Tullus Hostilius ffigte dem sabinischen Quiri- 
nus auf dem Quirinale zu Ehren ein entsprechendes Collegium 
von zwolf Agonalischen oder Collinischen Saliern hinzu, welche 
auf dem Agonalischen oder Collinischen Htigel d. h. dem Quiri- 
nal ihren Sitz batten und wie die Palatinischen dem Jupiter und 
den beiden alten Stammgottern, Mars und Quirinus, geweiht wa- 
ren4). Beide Collegien waren wie die fibrigen priesterlichen So- 

1) Yarro 1.1. VII, 43 Ancilia dicta ab ambecisu, quod ea arma ab 
utraque pavte ut Thracum vncisa. Paul. p. 131 ancile i. e. scutum breve, 
quod ideo sic est appellahirn, quia ex utroque latere erat recisum, ut sum- 
mum infimwnque eius latius medio pateret. Also von an oder am in der 
Bedeutung von ap-tpig, utrimque, vgl. anfractus und ancaesa i. e. vasa cae- 
lata, quod circumcaedendo talia fiunt, Paul. p. 20. In dem zweiten Worte 
cilia ist 1 wie oft fur d eingetreten, vgl. caelare und incilia i. e. fossae, 
Paul. p. 107. Man sieht die Ancilien der Salier abgebildet auf Dena- 
ren des P. Licinius Stolo und auf Erzmiinzen des Antoninus Pius, s. Eck- 
hel D. N. YII p. 13, Riccio t. 27, 19, 20, endlich auf einer Gemme des Mus. 
Florent. II, 23. Aucb der Schild der Iuno Lanuvina ist im Wesentlichen 

von derselben Bildung. 
2) Paul. 1. c. unaque edila vox omnium potentissimam fore civitatem 

quamdiu id in ea mansisset. Ovid F. Ill, 346 imperii pignora certa dabo. 
Florus 1, 2 ille ancilia atque palladium, seer eta quaedam imperii pignora 
(dedit). Vgl. Serv. V. A. VII, 188. Nach den spiiteren Dichtern, namentlich 
Lucan IX, 475, Stat. Silv. V, 2, 132 Helen alle Ancilia vom Himmel, nicht 

bios das eine Prototyp. 
3) Curia Saliorum Palatinorum s. Cic. de Div. 1, 17, Dionys fr. XIV, 

5 Val. Max. 1, 8, 11, welche ihrer siimmtlich auf Veranlassung des Wun- 
ders gedenken, dafs der dort aufbewahrte lituus Romuli nach einer Feu- 
ersbrunst, die das Geb'aude verzehrt hatte, unbeschadigt wiedergefunden 

wurde. j 
4) Serv. V. A. VIII, 663 Salii sunt in tutela lovis, Martis, Quirini, 
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dalitaten organisirt d. h. sie erganzten sich durch Cooptation 
aus den besten und edelsten Familien derStadt und zeriielen un- 
ter sich in jiingere und altere Mitglieder, von denen jene in ihren 
religiosen Obliegenheiten, den Gesangen, Formeln u. s. w. von 
diesen unterrichtet wurden. An der Spitze stand wie gewohnlich 
ein Magister* 1), neben welchem noch die Wiirde eines Praesul 
d. h. des Vortanzers und eines Vates d. i. vermuthlich des Vor- 
sangers erwahnt wird. Noch zur Zeit des Polybius gehorten sie 
zu den angesehensten priesterlichen Collegien2); werden die Salier 
spater auch nicht mehr unter diesen genannt, so rechneten es sich 
doch immer noch selbst die Kaiser zurEhre zu ihnen zu gehoren. 
Ihre priesterlichen Functionen bestanden zunachst in gewissen 
Op fern: namentlich ist von einem Opfer in der Regia die Rede, 
welches der Pontifex Max. mit Hiilfe sogenannter Salischer Jung- 
frauen, die dazu gemiethet und nach Art der Salier costiimirt 
wurden, darbrachte3); leider ist nicht gesagt an welchem Tage, 
doch ist zu vermuthen dafs es im Zusammenhange mitderMarz- 
feier stand und dafs auch die Salier selbst dabei zugegen waren. 
Um so haufiger wird ihrer Umziige durch die Stadt gedacht, bei 
denen sie in einem eigenthumlichen, halb kriegerischen halb prie¬ 
sterlichen Costume auftraten und gewisse altherkommliche Tanze 
und Gesange auffuhrten4). Jenes Costum bestand in einer bun- 

vgl. oben S. 57 und Liv. V, 52 quid (loquor) de ancitibus vestris, Mars 
Gradive tuque Quirine Pater? Ueber die Stiftung des Tullus Hostilius s. 
Liv. 1, 27, Dionys II, 70, III, 30, Serv. V. A. VIII, 285 duo sunt genera 
Saliorum, sicut in Saliaribus carminibus invenitur. Dio Cass. 1, 7. Wie 

sie ihre eigne Curie hatten, nehmlich auf deni Quirinal, so hatten sie auch 
ihr eignes Archiv, Varro 1.1. VI, 14 in libris Saliorum quorum cognomen 
ylgonensium. 

1) Iul. Capitolin. M. Antonin. Philos. 4, vgl. Valer. Max. 1, 1, 9, Stat. 
Silv. V, 3, 180, Fest. p. 270 redantruare. 

2) Polyb. XXI, 10 Tuiv tqimv auGTjyua, di wv Gv^i^aivti t 
gnufaveaTccTcts Svaiccg Iv rfj 'Pcofty ovyTektfa&cu roig SsoTg. Hier sind 

die Pontifices, die Decemviri Sacris Faciundis und die Salii gemeint. Spa¬ 
ter gal ten fur die 4 summa oder amplissima collegia die Pontifices, Augu- 
res, XV viri S. F. und die VII viri Epulones, wozu als fiinftes unter Tibe¬ 
rius die Sodales Augustales hinzutraten. 

3) Fest. p. 329 Salias virgines Cincius ait esse conducticias, quae ad 
Salios adhibeantur cum apicibus paludatas: quas Melius Stilo scripsit sa- 
crifieium facere in Regia cum Pontifice paludatas cum apicibus in modum 
Saliorum. 

4) Liv. I, 20 Salios item duodecim Marti Gradivo legit tunicaeque pi- 
ctae insigne dedit et super tunicam aeneum pectori tegumen caelestiaque 
arma, quae ancilia appellantur, ferre ac per Urbem ire canentes carmina 
cum tripudiis solemnique saltatu. Vgl. Dionys II, 70 und Plut. N. 13. Die 
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ten Tunica, fiber welche ein breiter eherner Gurt geschnallt wurde, 
einer Trabea mit purpurnem Vorstofs und dem sogenannten 
Apex, der gewohnlichen priesterlichen Kopfbedeckung mit dem 
auf der Spitze befestigten heiligen Zweige, bei den Saliern in der 
Form eines Helms. Ferner trug jeder an seiner Seite ein 
Schwerdt und am linken Arme das heilige Schild, in der rechten 
Hand aber eine kleine Lanze oder einen Stab, um damit auf das- 
selbe zu schlagen ’). Der Tanz bestand aus Fmgangen um die 
Altare derGotter und aus allerlei verschlungnenFiguren, bei denen 
bald alle zusammen bald verschiedene Abtheilungen abwechselnd 
auftraten; derRhythmus war der des herkommlichen dreimaligen 
Auftrelens (tripudium), zuwelchem eineFlote denTacktangab* 1 2). 
Zu dem Tanze sangen sie die oft erwahnten Lieder, von denen 
oben S. 126 die Rede gewesen ist, ein durch den Ursprung von 
Numa und religiose Weihe geheiligtes Ganze von verschiedenen 
Strophen und Anrufungen zunacbst der alten romischen Staats- 
gotter, des Janus, des Jupiter mit der Juno und Minerva, des 
Mars und Quirinus u. s. w., darauf der berfihmtesten Namen und 
Helden der Vorzeit, namentlich des Romulus und Remus (S. 86, 
1) zu denen seit August aucli die Namen der Kaiser und einzel- 
ner Mitglieder der kaiserlichen Familie, endlich die der Divi hin- 

bunten Tuniken, yiTwvsg noixikoi erinnern an die tunicae versicolores 
der auserlesenen samnitischen Krieger bei Liv. IX, 40. Ueber die trabea, 
welche aus der Zeit der Kooige stammte und spiiter nur von den Priestern 
ini Dienste der Gotter und den Augurn getragen wurde, s. Serv. V. A. VII, 
187, Isid. Orig. XIX, 24. 

1) Aufser den solennen Acten des Tanzes und Opfers d. h. bei den 
Uinziigen durch die Stadt trugen sie die Ancilien auf dem Riicken, oder sie 
wurden ihnen von Bedienten nachgetragen, s. Dionvs II, 71, Lucan 1, 603, 
Stat. Silv. V, 2, 129. 

2) Dionys I. c. xivovvtui ydq nqbg ctiikbv £v ()vO/lkS Tag Ivonkiovg 
xivrjOeig, tots f.isv o/uov tots ds nccQcikka!;, xcd TtaTQiovg rivag v/xvovg 
qdovffiv ci/ua raTg Plut. I. c. xivovvrai yciQ IniTSQTubg iki- 
y/uovg xccl /uSTafioXctg lv nv&u(p ta/og s/ovti xal 7Tvxvorr]Ta /ustcc (>c6- 

jurig xal xovffjorrjTog ccnooidovTsg. Serv. V. A. VIII, 285 Salti sunt qui 
irrpudiantes aras circumibant — ritu veteri armati. Horat. Od. 1, 36, 12 
neu morem in Salium sit requies pedum, wozu ein altes Scholion: Salii di- 
cuntur — ab exsilitione, eo quod in circuitu ararum deorum tripudiando 
salitarent. Od. IV, 1, 28 pede candido in morem Salium ter quotient hu- 
mum. Seneca Ep. 15, 4 saltus — Saliaris aut tit contumeliosius dicam 
fullonius. Diomed. p. 473 Numam Pompilium — hunc pedetn pontificium 
appellasse memorant, cum Salios iuniores aequis gressibus circulantes in- 
duceret spondee melo patrios placare Indigetes. Bei Censorin d. d. n. 12 
non cum tibicine aut triump/ius ageretur Marti ist wohl zu lesen avi- 
tus triumphus, mit Beziehung auf die Salierfeier. 
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zugefiigt wurden »). Den Schlufs des ganzen Liedes bildete eine 
Anrufungjenes Schmiedes derAncilien, desMamurius Veturius1 2). 
Die Zwolfzahl der Schilde entspricht ofTenbar der Zwolfzahl der 
Salier, welche sich als Normalzahl solcher Sodalitiiten bei den 
Arvalischen Brudern und verniuthlich audi bei den Luperci wie- 
derfindet. Dodi mogen die Redit haben, welche bei der Zwolf¬ 
zahl der Ancilien zugleich eine sinnbildliche Beziehung auf das 
System der zwolfMonate annahmen, wie dasselbe von Numa ge- 
ordnet wurde3); namentlich scheint die Benennung des Mamu- 
rius Veturius und eine eigenthiimliche Cerimonie, welche am 
Vortage der Idus des Marz d. b. des Fruhlings-Vollmondes vor- 
genommen wurde, darauf hinzuweisen. Es wurde nehmlich an 
diesem Tage ein mit Fellen bekleideter Menscli durch die Stadt 
gefuhrt und mit langen weifsen Staben aus der Stadt hinausge- 
priigelt, indem man ihn Mamurius Veturius nannte und fur eben 
jenen Schmied der Ancilien erklarte, der dariiber sogar zum 
Sprichworte geworden war4): ein Gebrauch welcher so entschie- 
den an das in Deutschland, bei den Slaven und sonst gebrauch- 
liclie Austreiben des Winters im Monat Marz erinnert5), dafs man 
eine ahnliche Bedeutung, wenn sie sich durch andre Griinde un- 
terstiitzen lafst, nicht abweisen wird. Nun ist Mamurius oftenbar 
eine Adjectivbildung von Mamor d. i. Mars und Veturius hangt 
eben so offenbar mit vetus zusammen, dessen urspriingliche Be¬ 
deutung die eines abgelaufenen Jahres, einer vergangenen Zeit 

1) Mon. Ancyr. II, 18 nomenque meum inclusum est in Saliare car¬ 
men. Dio LI, 20 lg robs vfxvovg airov ig ioou toTs S-fois ioyQuweo&ctr. 
Vgl. Tacit. Ann. II, 83, IV, 9 Capitolin. Antonin. Ph. 21. 

2) Bei Ovid F. Ill, 389 bittet sich Mamurius aus: Merces inihigloria 
detur nominaque extremo carmine nostra sonent, d. h. in dem Anrufe: Ma- 
muri Veturi. 

3) Io Lyd. de Mens. IV, 2 dvoxuidexu nQVTuvsis 7Tqos too Nov/ua 
rovs xaXovfxevovs ZuXCovs oQiaitijrai ipaciiv, v/uvovvras rbv'lavov xa- 
ru rov r£>v'Irulixwv /uqvdjv uqi&[aov. Vgl. Corssen in der oben S.296, 
1 angefiihrten Abhandlung. 

4) Io Lyd. 1. c. Ill, 29, IV, 36, vgl. das Kal. Constantini prid. Id. 

Mart., Serv. V. A. VII, 188 cui et diem consecrarunt, quo pellem virgis 
caedunt ad artis similitudinem (weil auch der Sclnnied haminert, nur frei- 

lich nicht mit Ruthen), Minuc. Fel. Octav. p. 223 Nudi cruda hieme discur- 
runt (die Luperci), aliiinccdunt pileati, scuta vetera circumferunt, pelles 
caedunt (die Salii). Auch das Kal. rust. Fames, bemerkt im Marz das Sa¬ 

crum Mamurio. Die Regionen nennen eine statua Mamuri in der sechsten 

Region, zwischen den Thiirmen des Constantin und dem T. des Quirinus. 

Auch hat sich das Andenken eines clivus und eines vicus Mamuri in den 
Umgebungen des Quirinals erhalten. 

5) J. Grimm D. M. 724 If. 
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gewesen sein mufs, denn vetus ist = Farog d. i. annus 1). Ma- 
mui'ius Yeturius reprasentirt also eigentlich den Mars vom alten 
Jahre, wed Mars im Sinne des alteren romischen Kalenders der 
Monatsgott schlechtliin war, der Anfuhrer der zwolf Monate, wel- 
che zusammen das romische Jahr ausmachten, wie spater Janus 
der Jahresgott schlechthin wurde; wobei zu beachten ist dafs die 
Feier der Mamuralien am Yorabende des ersten Vollmonds im 
neuen Jahre stattfand, an welchem Tage von den Madchen im 
Volke in der Anna Perenna, die mit dem jungen Mars des neuen 
Jahres buhlt, eine entsprechende Gestalt gefeiert wurde. Ward 
dieser Mamurius Veturius zugleich fiir den Urheber der elf nach- 
gemacbten Schilde gehalten, wiihrend das einzige achte, das wahre 
Unterpfand des Heils, fiir ein vom Himmel gefallenes, also fur 
eine Gabe des Jupiter gait, so liatte dieses wohl keine andre Be- 
deutung als dafs die ewige Regel alles Wechsels der Monde, die 
sich an jedem Idustage mit jedem Vollmonde von neuem ankiin- 
digte, von Jupiter als dem Urheber alles Lichtes und dem hoch- 
sten Gotte im Himmel abgeleitet werden sollte, das Yergangliche 
aber und Ablaufende in dieser Erscheinung, indem aus zwolf 
Monaten ein Jahr wurde und darauf dem alten Jahre ein neues 
folgte, von dem endlichen und irdischen Kiinstler. 

Verfolgen wir die ganze Feier des Marzmonats, welclie wah- 
rend der langsten Dauer der Republik eine der heiligsten und 
popularsten in Rom war, durch ihre einzelnen Acte und nach 
ihrem vollstandigen Zusammenhange, so ist damit zuruckzugehn 
bis auf die Lupercalien des 15. Februar, welclie als Reinigungs- 
und Befruchtungsfest des dem Palatinischen Mars nahe verwand- j 
ten Faunus Lupercus in alterer Zeit gewifs auch in directer Be- 
ziehung zur Fiiihlings- und Neujahrsfeier im Monate Marz stan- 
den. Zwei Tage darauf wurden die Quirinalien gefeiert und in 
derselben Zeit bis zum 21. Februar die Feralien als Todtenfest 
des alten Jahrs, endlich am 23. die Terminalien zum Beschlufs 
derganzen abgemessenen Frist der letzten Vergangenheit (S.230). 
Bald darauf, am 27. Februar2), begann mit den Equirien im 
Marsfelde der erste Act der Feier des Mars, in alterer Zeit viel- 

1) Pott etymol. Forschungen 1, 108. 230. Die Alten erkliirten den 
Namen durch vetus memoria, Varro I. 1. VI, 45 itaque Salii quod cantant 
Mamuri Veturi significant veterem memoriam. 

-2) Es ist dieses die Zeit wo die ersten Schwalben nacli Rom kamen, j 
gewohnlich am 21. Febr. Fast uberall gilt der Marz fur den eigentlichen i 
Friihlingsmonat. Auch die alten Slaven begannen ihr Jahr mit ihm, s. Grimm 

D. M. 734. 741. 
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leiclit ein Wettrennen, wie es noch jetzt beim Carneval zu Rom 
im Corso gehalten wird, spater aber ein Wettfaliren, wie die ge- 
wohnlichen circensischen Uebungen ]). Gewohnlich wurde es im 
Marsfelde, in derNahe jener aiten araMartis gehalten, ausnahms- 
weise, wenn die in dieser Jahreszeit nicht seltenen Ueberschwem- 
mungen des Tiber das Rennen an jener Stelle unthunlich machten, 
in der Gegend des Caelius, vermuthlich beim Lateran1 2). Darauf 
begann an den Kalenden des Marz die eigentliche Fruhlings- 
und Neujahrsfeier, mit der mehrfach erwahnten Feier derMatro- 
nen zu Ehren des Mars und der Juno (S. 244) und vielen andern 
Neujahrsgebrauchen, welche spater zum Theil auf die Kalenden 
des Januar verlegt wurden, grofsentheils aber doch fur immer 
an denen des Marz haften blieben. So wurde an diesem Tage 
noch spater das Feuer der Vesta neu entziindet, die Thiiren 
der Regia und des Vestatempels, auch die der Curien und der 
Hauser der Flamines mit frischem Lorbeer bekranzt, den Leh- 
rern das Jahresgeld bezahlt, von Senat und Burgerschaft eine 
kurze Sitzung zum guten Anfang gehalten und vom Senate an 
diesemTage auch dieVerpachtung der sogenanntenVectigalia d.h. 
der Nutzungen und indirecten Steuern vorgenommen 3). Auch 
die Salier scheinen gleich an diesem Tage ihre Opfer und feier- 
lichen Umzuge mit den Ancilien begonnen zu haben; wenigstens 
wissen wir dafs sie wahrend der ganzen Dauer des Marz durch 
ihre religiosenVerpflichtungen inAnspruch genommen wurden4), 
und einige Kalender nennen den ersten Marz ausdriicklich als 
den Geburts- d. h. Stiftungstag des Mars und den Tag, wo das 
Ancile vom Himmel gefallen sei5), was also auf die Stiflung des 

1) Ovid F. II, 855 IF. spricht bestiramt von Wagen. Unbestiimnter 
driickt sich Varro 1. 1. VI, 13 aus: Equiria ab equorum cursu; eo die enim 
ludis currunt in Martio campo. vgl. Paul. p. 81 Equiria. 

2) Paul. p. 131 Martialis campus. Unter Augustus wurden sie einmal 
auf dem forum Augusti gehalten, Dio LVI, 27. 

3) Ovid. F. Ill, 135 If., Macrob. S. 1, 12, 6. 7. 
4) Die Salier durften sich im Laufe des Monats Marz, 30 Tage lang 

v.caa t'ov xcuqov rrjg -d-vaiug, nicht mit profanen Dingen beschaftigen noch 
von dem Orte entfernen, wo sie sich eben befanden, eigentlich wohl nicht 
aus Rom, s. Polyb. XXI, 10, 12, Liv. XXXVII, 33; daher es sich von selbst 
verstand, dafs Consuln und Priitoren, so lange sie diese Aemter bekleide- 
ten, von den Verpflichtungeu des Saliats frei gesprochen wurden. Auch 
Dionys II, 70 nennt die Feier der Salier eine ioQTrj — drjfiortXqg ini noX- 
Xag Tjfj.iQag ayofiivq. 

5) Das Kal. Constantini nennt den ersten Miirz den Natalis Martis, 
vgl. oben S. 139 und die Kalender der Mss. des Ovid bei Merkel Ovid F. 
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sacrarium Martis in tier Regia deutet. Am 7. Marz fand wieder 
eine Feier des Mars statt, diesma! in Verbindung mit Jupiter und 
Vejovis J), doch’bleibt der nahere Zusammenhang unklar. Einen 
neuen Aufschwung nahm die Feier mit den Idus, dem altenFest- 
tage des Jupiter, zu dessen Verherrlichung die Salier nicht we- 
niger als zu der des Mars und Quirinus bestimmt waren. Schon 
am Tage vor den Idus gab es nicht bios dieFeier der Mamura- 
lien, sondern auch ein neues Wettrennen im Marsfelde* 1 2). An 
den Idus folgte jene volksthumliche Feier der Anna Perenna 
(S. 304) und ein feierliches Opfer des Jupiter auf dem Capitole 
unter der Oberaufsicht des Pontifex Maximus und der Yirgo 
Maxima, bei welchem fur das Heil des Staates geopfert und um 
alien guten Segen fur das neue Jahr gebetet wurde, jedenfalls un¬ 
ter Betheiligung der Salier, da unter den verschiedenen Gegenden 
der Stadt, die sie mit ihren Umziigen beriihrten und an denen 
sie ihre heiligen Tanze auffuhrten, ausdriicklich das Comitium 
und das Capitol genannt wird3). Auch der Umstand dafs die 
Consuln in den besten Zeiten der Republik, vom Jahre 531 bis 
601 d. St., an den Iden des Marz ihr Amt antraten, ist ein Be- 
weis der hohen Bedeutung dieses Tags, an welchem also da- 
mals auch jene spater auf die Kalenden des Januar verlegten 
Opfer und Gebete der zuerst amtlich auftretenden Consuln 
(S. 161) stattgefunden liaben werden. Am 17. Marz folgte eine 
Friihlingsfeier des Liber Pater, bei welcher die Salier gleichfalls 
mitwirkten; wenigstens wurden an diesem Tage neben den Li- 
beralia auch Agonia gefeiert, welche speciell den Mars und die 
Salier angingen, namentlich die Agonalischen Salier des Quiri- 
nals 4). Zwei Tage darauf, am Tage der Quinquatrus (S. 260) * 

p. LY, wo einer zu demselben Tage bemerkt Casus Ancilis, eiu andrer: 
Festum Martis, Ancilia feruntur. 

1) Kal. Praen. iOVIs mARTIS YEDIOVIS INTER DVOS LVCOS, 
s. oben S. 237. Das Kal. Constant, bemerkt zwei Tage darauf, zum 9.Miirz: 
Arma Ancilia movent. 

2) Ovid F. Ill, 519 ff., vgl. Kal. Maff. und Vatic. 
3) Dionys a. a. 0. Vgl. Io Lydus de Mens. IV, 36 Ma^rlaig 

soqxt] A tog d'icc ttjv /ueao/uqvi'ccv xal tv/al drj/aoatcu imsQ rov vyieivov 
yev£o9iu rov tvicwTov. IsQurevov Jf xai tuvqov £§£tt] vn(Q t<Sp £v tois 
oqsGiv ciyQcbv (d. i. pro saltibus, fur die Viehweiden) r\yov(,i£vov rov uq- 

%i{Q£(og xal twv xavr\<fiOQiov rrjg (.ir\TQo%ov, d. i. die Virgo Maxima. Nack 
Augustin C. D. IV, 23 wollten beim Bau des Capitols nicht weichen Mars, 
Terminus und Iuventas, so dafs immerhin auch ein altes Heiligthum des 
Mars der Salier auf dem Capitole angenommen werden darf. 

4) Varro 1. 1. VI, 14 in libris Saliorum, quorum cognomen Agonen- 
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fhiden wir die Salier mit den Pontifices und deni Tribunns Ce- 
lerumauf dem Comitium beschaftigt, sie tanzend, wahrend die 
Pontifices yermuthlich opferten <), vielleicht zur Erinnerung an 
den Bund des Romulus und T. Tatius, welcher derSage nach auf 
dem Comitium abgeschlossen worden war und sowold von derSage 
als in dem Riluale des von Numa begrundeten Cullus mit dem 
Baube der Sabmerinnen und der Fruhlingsfeier des Mars in unmit- 
telbare Verbind ung gebracht wurde 2). Weiter folgte am 23. Marz 
dem Tage des Tubilustrium, ein neuer Umzug der Salier und 
erne gemeinschaftliche Feier des Mars und der Nerio (S. 303 3) 
wahrend das Tubilustrium selbst ein Reinigungsfest der beim 
Gottesdienste gebrauchten Tuben und anderes heiliges Gerathes 
war, welches in dem sogenannten Schusterhofe (Atrium Sutori- 
um) auf dem Palatin begangen wurde 3). Endlich waren die Sa- 

tZnm{"vobaS fVn idM° aP?ellet“r P°tius Jgonia, vgl. Kal. Vatic, 
und Macron, b. 1, 4:, laMasurius etiam secundo Fastorum Liberalium 

’ a Pontlflcib^ agonium Marttale appellatur. Auch der 
SaZ ?0T f. Quirinalis, p. Agonalis CCollina, endlich der 

2 °" es,odeJr Af°nenS1S scheint mit diesem Opfer zusaramen- 
zuhangen. Vgl. uber die Agonia oben S. 159, 2. 

1) Kal. Vat. z 19. Marz: QV1NQ. FERIAE MARTI, Verr. FI. Fast. 

FT^Rt'r rPT^R^7 Tv ,C(JM1T,° SALTVs adstantibns ponTJFICIBVS 
ET TRIB CLLERum. Vgl. Varro 1. I. V, 85 Said a salilando, quod fa- 
ceie in Lomitio in sacris quotannis et solent, et debent. Auch Dionys 1. 
c. sagt: soprrj d acTutv tan nepl tci TTavaDqiata, das sind die Ouinqua- 
trus, so dais uni diese Zeit wohl die bedeutungsvollsten Acte der Feier 
stattfanden, vermuthbch speciell die Feier des Mars und der Minerva- 

2) Fest. p. 372 Fernae qui in villis vere nati, quod tempus dace na- 
tura Jeturae est et tunc vein divinam instituerit Marti Numa Pomvilius 
pacts concordiaeve obtinendae gratia inter Sabinos Romanosque u t vcr- 
nae viverentneu vincerent: d. h. dafs sie wie Sbhne eines Fruhlings 
also w.e Bruder zusammenleben sollten. Vgl. das Gebet der Tiburtiner b.’ 

Mnrfini y JUn,°,CUrDulis. 77 tuere meos curiae vernulas sanos, und 
Martial. A, 7b de plebe Remi Numaeque verr/a. Ueber das comitium und 

die m^thische Bedeutung des Raubes der Sabinerinnen s. Plut. Rom. 19 und 
often o. z45. oOo. 

3) Varro 1. 1. VI, 14 und Verr. FI. Fast. Praen. zum 23. Marz. Es 

waren die 1 ubi, qutbus in sacris utuntur, welche dann lustrirt wurden, und 
zwar geschah es mit dem Opfer eines Lamms, s. Fest. p. 352, Paul. p. 353 

und durch die s. g. tubicines sacrorum, eine eigne zum priesterlichen 
otande gehonge Zunft, welche bei Fest. 1. c., Gell. IN. A. 1, 12 und in 

verschiedenen tnschnften erwahnt wird, s. Marquardl Handb. d. R. A. IV 
i . Auch der lituus Roinuli und die litui iiberhaupt wurden wegen ihrer 

Oestalt zur Gattung der tubi gerechnet, ein Wort welches urspriinglich 
euie weitere Bedeutung geliabt haben mufs als tuba, vgl. Gellius V, 8 8 

ic. de Divin. 1, 17, 30. Also wurden auch die litui an diesem Tage lu- 
Preller, Rom. IVlytljol. 2j[ 
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lier auch bei einer zweitenFeier auf dem Comitium, einemSuhn- 
opfer welches am 24. Marz unter der Leitung des Rex Sacrorum 
vollzogen wurde: betheiligt1). Also eine ganze Reihe von got- 
tesdienstlichen Acten, wo je nach der Redeutung des Tags neben 
Mars andre Gotter gefeiert wurden, an den Kalenden Janus und 
Juno, an den Nonen Vejovis, an den Iden Jupiter, an den Quin- 
quatrus Minerva oder Nerio, und dabei wahrscheinlich immer 
Umziige mit den Ancilien und Tanze der Saber bald bei diesen 
bald bei jenen ortlichen HeiJigthumern der Stadt aufgefuhrt wur¬ 
den2). Diese ganze Zeit bindurch war das alte Heiligthum des 
Mars in der Regia geoffnet und die Ancilia in Revvegung (move- 
bantur), bis sie endlich wieder zur Rube gebraclit (condebantur) 
d. h. in jenem Heiligthume wieder aufgehangt und das Heiligthum 
selbst wieder geschlossen wurde3): eine Zeit der kriegerischen 
Bewegung und Aufregung der ganzen Stadt, in welcher sich die 
altere Zeit eben deshalb aller wichtigeren Unternehmungen ent- 
hielt. Auch galten alle in dieser Zeit abgeschlossenen Ehen fur 
bedenklich, da sie eine sturmische Zukunft befiirchten befsen, 
und die Gemahlin des Flamen Diabs mufste wahrend der ganzen 
Dauer dieser Umziige ihr Haar ungekammt lassen. Wahrend der 
Umziige aber wurden die Ancilia an verschiedenen Stellen auf- 
bewahrt, wie sie sicli z. B. am Vorabende der Idus des Marz, an 
welchen Casar ermordet wurde, bei diesem als Pontifex Max. be- 
fanden i), zu andern Zeiten in eigens zu diesem Zwecke gestif- 

strirt, vermuthlich auch die Ancilia, s. Charis. 1 p. 62 Quinquatrus a quin- 
quando i. e. lustrando, quod eo die (er versteht die Quinquatrus in der 
spateren Bedeutung' als fiinftiigiges Fest) anna Ancilia lustrari sint 
solita. 

1) Fest. p. 278 Regifugium, vgl. Miiller p. 403 und Marquardt a. a. 
0. S. 265. 

2) Dionys a. a. 0. h aig dia rrjg nolewg clyovan Tovg %oqovs ft? re 
TTjV tlyoodv xal to xamriokiov xul nollovg iillovg ISiovg re y.al dq/uo- 
aiovg TOTtovg. Auch die Lieder der Salier gedachten verschiedener Opfer, 
von denen in dieser Zeit auch eins auf dem pons Sublicius stattgefunden 
zu liaben scheint, s. Varro 1. 1. V, 110, Fest. p. 141 molucrum, Serv. V. A. 
II, 165, Catull. 17, 5. 

3) Serv. V. A. IV, 301 Moveri sacra dicebantur cum solemnibus 
diebus aperiebantur templa instaurandi sacrificii causa, cuius rei Plautus 
in Pseudolo 1, 1, 107 meminit. — Hoc vulg'o apertiones appellant. Vgl. 
Sueton Otho 8, Tacit. Hist. 1, 89. 

4) ^ Dio Lass. XLIV, 17 tcc re yap on la r« Apsta nap* avrip tote 

ibg xca nccpci apyiepei xcitcc tv Tccupiov xeiLu8v<x ipotpov Trjg vvxTog 
ZnoCqclE, wo das Wort tote beweist, dal’s die Ancilia nicht immer dort 
waren, sondern eben nur in dieser Nacht, da am folgenden Tage der Zug 
aufs Capitol und das dortige Opfer unter der Leitung des Pontif. M. er- 
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teten Mansiones Saliorum d. h. Einkehrshausern der Salier und 
der Ancilien fiir die Nacht und die Zeit der Mahizeiten, vvelche 
immer so prachtig und uppig ausfielen, dafs sie wie die der 
Pontifices in ihrer Art sprichwortlich geworden waren '). 

Im weitern Verlaufe des Jahrs brachte, soviel wir wissen, 
der romische Kalender nur im Juni und im October neue Feste 
des Mars, an den Kalenden des Juni jene gemeinschaftliche Feier 
der Juno und des Mars, bei welc.her diesem namentlich in dem 
Temp el an der Appischen Sfrafse gehuldigt wurde (Ovid F. VI, 
191), an den Iden des October neue Rennen im Marsfclde und 
dabei das merkwurdige Opfer des Octoberpferdes * 1 2 3 4). Der ganze 
Zusammenhang dieses alten Gebrauchs scheint dieser gewesen 
zu sein. Zuerst fand wie gewohnlich das Rennen zu Ehren des 
kriegerischen und ritterlichen Gottes statt, dann wurde das 
Handpferd des Gespanns, welches bei diesem Rennen gesiegt 
hatte, an jenem alten Altare des Mars geopfert, und zwar o*b 
fiugum even turn d. h. zum guten Gedeibn der neuen Aus- 
saat; daher das Haupt des zu opfernden Pferdes mit einem 
Kranze von Rroden behangen wurde, wie beim Feste der Vesta 
die Esel als Gehiilfen der Muller 3). Dem Haupte und dem 
Schwanze des geopferten Pferdes wurde eine besondre Kraft der 
Siihnung zugeschrieben, daher sich urn das Haupt ein bitziger 
Kampf zwischen zwei der altesten Stadtquartiere erhob, dem der 
Subura und dem der Sacra Via. Die Rewohner von jenem na- 
gelten es, wenn sie es erlangten, an den Mamilischen Thurm, die 
der Sacra Via an die Mauer der Regia *), vermuthlich weil man 

lolgte. ISun wohnte der Pontil. M. zwar in der Regia, aber das Sacrariuin 
Martis, wo die heiligen Speere urid die Ancilia gewohnlich aufbewahrt wur- 
den, war jedenfalls ein andrer Raum als seine Wohnunff. Dieses c-e^en 
Becker Ilandb. 1, 230. 

1) Or. n. 2244 Mansiones Saliorum Palatinorum a veteribus ob ar~ 
morum annalium (I. andlium) custodiam constitutas long a aetate neglectas 
pecun. sua reparaverunt Pontifices Vestae etc. Fest. p. 329 Salios, — qui- 
bus per omnis dies ubicumque manen t quia amplae ponuntur cenae, 
si quae aliae magnae sunt, saliares appellantur. Vgl. Cic. ad Att. V, 
9, Ilorat. Od. ,t; 37, 2, Sueton. Claud. 4. 33 u. A. 

2) Fest. p. 178 October equus, Paul, p.220 Panibus, Plot. Ou. Ro. 97. 
Im Kal. Constant. Id. Octob. Equus ad Nix as fit ist dasselbeVlpfer ge- 
meint, s. meine Regionen d. St. R. S. 173. 

3) Lactant. 1, 21, 20. Am 21. Decb. wurde nach Macrob. S. Ill, 11, 
10 dem Hercules und der Ceres geopfert sue praegnante, panibus, mulso. 
Vgl. die panes laureati der fratres Arvales bei Marini p. 526. 

4) Fest. 1. c. Vgl. das Abschneiden und Annageln des Pferdehaupts 
in Deutschland, Grimm D. M. 41 und 624ff. Auch sonst wurden bei den 
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glaubte dal’s das dort angenagelte Haupt seinen Segen liber das 
ganze Quartier verbreiten werde. Der Schwanz wurde so schnell 
als mdglich in die Regia getragen, wo man das Blut auf den Al¬ 
tar der Vesta triiufeln liefs, worauf die Vestalinnen aus diesem 
geronnenen Blute und andern Ingredienzien das Raucherwerk 
bereiteten, dessen man zn den Siihnungen der Palilien bedurfte1). 
Es war eine schreckliche Parodie dieses alterthiimlichen Ge- 
brauchs, als nacb den Triumphen Ciisars im J. 46 v. Chr., wie 
es scheint zur Siihne einer Meuterei unter den Soldaten, auf dem 
Marsfelde zwei Menschen von den Pontilices und dem flamen 
Martialis geopfert und ihre Kopfe gleichfalls an der Regia, wo 
Casar als Pontifex Max. wohnte, angenagelt wurden (Dio XLIII, 
24). —- Endlich scheint auch das am 19. Octb. gefeierte Armi- 
lustrium vorzugsweise dem Mars gegolten zu haben, eine im Ar- 
milustrium am Aventin begangene Cerimonie, welche aus einem 
Opfer unter dem Scball der heiligen Trompeten und einem Um- 
zuge mit den zu lustrirenden Wallen bestand, fiir welche Varro 
1. 1. VI, 22 die Ancilien nennt2). 

Inzwischen fand mit der Zeit auch in diesen Kreisen immer 
mehr die griechische Kunst und die griechischeFabelEingang, so 
dafs die alteren Culte des Palatin und Quirinal zuletzt vergessen 
und verkannt und dafiir mit neuen Ideen und nach neuen Mu- 
stern auch dem Mars neue Tempel und neue Culte gestiftet. wur¬ 
den. Schon der T. des Mars, den D. Iunius Brutus Callaicus, der 
Consul des J. 138 v. Chr. auf Veranlassung eines kriegeriscben 
Erfolges gelobt und der griechische Architect Hermodor aus Sa¬ 
lmis in der Nahe des Circus Flaminius erbaut hatte, scheint 
speciell zur Aufnahme von griechischen Kunstwerken, nament- 
lich eines sitzenden Colosses des Mars von der Meisterhand des 
Scopas gedient zu haben3). Ganz im Sinne der neuen Zeit und 
im Familieninteresse des Julischen Gescldechtes, welches zu- 
gleich die Venus und den Mars verehrte, erfolgte dann die Stif- 
tung eines neuen Dienstes des Mars Ullor durch Augustus. 
Schon Casar hatte, da er die Venus Genitrix auf seinem Forum 
verherrlichte, auch einen T. des Mars von solcher Pracht und 

Alien Weiligesehenke, Pheile von Opferthieren u. dgl. an Heiligtliiiiner an- 
genagelt, s. Botticher Baumcultus S. 69. 

1) Prop. IV, 1, 19, Ovid F. IV, 731. 
2) Vgl. Paul. p. 19, Kal. MafF. Amitern. 
3) Corn. Nepos b. Priscian VIII, 4 p. 370, vgl. Plin. H. N. XXXVI, : 
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Grofse, wie man ihn sonst nirgends lande, erbauen wollen'). 
August nahm diesen Gedanken seines Adoptivvaters wieder auf 
indem er zugleich dessen personliches Andenkcn und das an die 
gotthche Strafe, welche seine Morder getroffen hatte, damit ver- 
einigte. Er gelobte nehnilicb in dem Kriege gegen Brutus und 
Cassius 42 v.Chr. dem Mars einen T. pro ultione paterna, daher 
der Name Mars Ultor, dessen glanzender Tempel zugleich mit 
dem forum Augusti in Angriff genommen wurde, aber erst im 

r LV',Chn.eingeweiht werden konnte- Inzvvischen erfolgte im 
J. 20 die Riickgabe der von Crassus an die farther verlornen 
reldzeichen, zu deren Aufnahme August einen kleineren Tempel 
des Mars Ultor auf dem Capitole erbauen liefs, ein Gegenstuck 
zu dem wiederhergestellten T. des Jupiter Feretrius, in welchem 
sich wie man aus haufigen Abbildungen aufromischen und asm- 
tischen Miinzen der Zeit sieht, aufser den wiedergewonnenen 
Feldzeicben auch ein Standbild des Mars befand, der in der R. 
einen Legionsadler, in der L. ein andres Feldzeichen trug. Die 
Einweihung dieses Tempels erfolgte schon im J. 19 oder 18 v. 
Cbr., also geraume Zeit vor der des grtifseren 1 2). Dieser letztere, 
welcher auf dem gewohnlich forum Augusti, ausnahmsweise 
auch f. Martis genannlen Platze lag und in einigen Trummern 
noch vorhanden ist, war einer der prachtigsten in der ganzen 
Stadt, von innen und von aufsen geziert mitvielen kriegerischen 
Ehi enzeichen, kostbaren Kunstwerken und mit Erinnerungen an 
Aeneas und die Ahnen des Julischen Geschlechts bis liinab zum 
Divus Julius, wahrend die beiden gottlichen Ahnen dieses Ge¬ 
schlechts, Mars und Venus, in scinem Innern durch eine ent- 
spiechende Gruppe vergegenwartigt waren 3 4). Das Einweihungs- 
fest dieses Tempels wurde am 12. Mai unter personlicher Be- 
theiligung des August mit aufserordentlich kostbaren und gliin- 
zenden Spielen begangen*); die bei Dio LV, 10 in einem Aus- 

1) Im Marsfelde, vermuthlich in der Gegend des Pal. Farnese, s. 
Sueton Caes. 39, 44, Dio XLIII, 23, meine Regionen S. 160. 218. 

2) Dio LIV, 8, vgl. Becker Handb. 1, 371 und Pinder in der S. 178, 2 
angefiihrten Abhandlung. 

3) Ovid Trist. II, 296 stat Venus Ultori iuncta, vir (d. i. Vulcan) 
ante fores, nacb der Emendation von Haupt b. Lachmann z. Lucret. p. 199. 
Vgl. Ovid F. V, 550 If. Auch das Schwerdt des Divus Tulius wurde in die- 
sem T. aufbewabrt, s. Sueton Vitell. 8. 

4) Vgl. Vellei. Pat. II, 100, Kal. Maff. zum 12. Mai, Ovid F. V, 597. 
Nacb dem Kal. Venus, war der 14. Mai dem Mars Invictus heilig. 
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zuge erhaltene Consecrationsurkunde *) bestimmte unter andern 
Auszeichnungen, dafs die jungen Casaren nach Anlegung der 
toga virilis in diesem Tempel opfern, der Senat in ihm uber 
Krieg und Frieden und fiber zu erlheilende Triumphe berathen, 
die zur Vervvaltung der Provinzen bestimmten Magistrate von 
liier in dieselben abgehen, die zuruckkehrenden Sieger hier die 
Attribute ihres Triumphs niederlegen sollten; auch sollten in sei¬ 
ner Nahe alle Triumphatoren alterer und neuerer Zeit in ehernen 
Bildsaulen verewigt, in ihm alle etwa verlornen und wiederero- 
berten Feldzeichen aufgestellt werden. So wesentlich war es hier, 
wie sonst bei den Stiftungen des August, auf eine Verschmelzung 
des Huhms der Julier und der Anspriiche ihrer Dynastie mit dem 
des romischen Namens iiberhaupt abgesehn. 

2. Quirinus. 

Quirinus ist der sabinische Mars als Stammgott von Cures 
und seiner Burger, der Quiriten, wie der Albanische Mars der 
Stammgott der palatinischen Romer war. Deshalb gait jener fur 
den Vater des Griinders von Cures Modius Fabidius, wie der Al¬ 
banische Mars fiir den der romischen Zwillinge. Die Wurzel des 
Namens ist quiris oder curis d.i. auf sabinisch die Lanze, welche 
so gut das Symbol des sabinischen als des latinisclien Mars war. 
Ueberhaupt haben wir gesehen dafs Mars durch ganz Italien, so- 
wohl bei den Sabinern als bei den Latinern, der nationale Friih- 
lings- Feld- und Kriegsgott war, daher es nicht auffallen kann 
dafs dieser Gottesdienst neben seiner allgemeinen Geltung und 
dem gewohnlichen Namen hin und wieder eigenthiimliche und 
locale Formen und Namen angenommen hatte. In Rom entstand 
dadurch der alten Verdoppelung der beiden Stamrne, der Latiner 
auf dem Palatin und der Sabiner auf dem Quirinal, entsprechend 
eine locale Verdoppelung des Marsdienstes, welche die romischen 
Alterthumsforscher wohl bemerkt haben, aber sicli nicht zu er- 
klaren wufsten1 2), wahrend die Griechen den Mars gewohnlich 

1) Vgl. Sueton Octav. 29. 
,2) Dionys H. II, 48 nach Varro: tov S' ’EvvaXiov ot 2a[3ivot xca j 

7iaQ ZxtCvwv oVPcofXaloi (Aud-ovreg KvqZvov ovo/utxCovcnv, ovx s/ov- 
T£? sinsiv to drifts IgtIv tfre stsqos ng ouoiag n/uag i 
t/wv" ol fxh) yocQ iy' ivog olovxai S-tou noXeuixmv uycovcov fjy^/uovog 1 

ixaT£()ov TWv 6voy.tt.Twv xaTr\yoQtZa$ca, ot de xaxct, dvoZv tc(tt£G&cu 
dcuyovtov noXtyiaTtov tcc bvoyaxct. Vgl. Plut. Rom. 29. 
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in ihren Ares, den Quirinus in ihren Enyalios ubersetzen, welche 
beiden Gotter der griechischen Mythologie bekanntlich gleich- 
falls nur verschiedene Formen eines nnd desselben nationalen 
Kriegsgottes waren. Der historisclie Grund des Unterscliieds 
war darin angedeutet, dafs Quirinus fur den Gott der mit T. Ta- 
tius von Cures nach Rom ubergesiedelten und aufdem Quirinale 
angesiedelten Sabiner gait1). An dem Abhange dieses Hiigels, 
in der Gegend von S. Andrea, lag auch das alte Heiligthum des 
Quirinus und in seiner Nalie das des gleichfalls nationalen Got- 
tes oder Halbgottes Dius Fidius, des sabinischen Hercules. Die 
grofse Wichtigkeit dieses Gottesdienstes fiir die altere Zeit ist 
daran zu erkennen, dafs Numa den Quirinus neben dem Mars 
unter die Gotter seines Systems aufnahm und dem entsprecbend 
auch dem flamen Quirinalis seine eigene Stelle unter den drei 
sogenannten Flamines majores anvvies 2), ferner daran dafs noch 
Tullus Hostilius dem Quirinus zu Eliren ein zweites Collegium 
der Salier stiftete (S. 314). Auch ist der flamen Quirinalis, der 
sich zur Zeit der Gallischen Noth um die Rettung der Ileiligthii- 
mer der Vesta so verdient machte, immer ein sehr angesehener 
Geistlicher geblieben, und die Beibehaltung des Schwurs beim 
Mars und Quirinus in alten Schwurformeln3) sammt andern 
Merkmalen alter Tradition beweist, dafs der Cultus auch hier 
conservativer war als die populare Meinung, fiir welche Quirinus 

1) Varro ]. I. V, 51 Collis Quirinalis ob Quirini fanum. Sunt quia 
Quiritibus, qui cum Tatio Curibus venerunt Romani, quod ibi habuerint 
castra. Vgl. Fest. p. 254 Quirinalis. Nach Varro ib. 74 und Dionys II, 50 
brachte T. Tatius die Verehrung des Quirinus nach Rom. Ueber die Lage 
des Tempels s. Liv. VIII, 20, Urlichs in der Beschr. d. St. Rom III, 2, 366, 
Becker Handb. 1, 569. Auch die p. Collina hiefs mit einein andern Namen 
p. Quirinalis und auch in ihrer Niihe befand sich ein sacellum Quirini, 
Paul. p. 255. 

2) Vgl. oben S. 57 und Fest. p. 185 Quirinalis (flamen) socio impe¬ 
rii Romani Curibus adscito Quirino. Vgl. Liv. V, 39. 40 und Plut. Camill. 
20, aus welchen Stellen zugleich hervorgeht, dafs der fl. Quirinalis in der 
Niihe des t. Quirini wohnte. Selbst die Wohnung des Numa wurde von 
Finigen an den Quirinal verlegt, s. Plut. Num. 14, Solin. 1,21. Galt Numa 
fiir den Stifter des Cultus des Quirinus, so ist das eben nur von der Ein- 
reihung dieses Gottes in sein Gottersystem zu verstehn, s. Dionys II, 63, 
wo der sabinische Gott wie spsiter allgemein mit Romulus Quirinus ver- 
wechselt wird. Auch Mamurius, der Schmied der Ancilien, war am Quiri¬ 
nal zu Hause, s. oben S. 317, 4. 

3) Vgl. oben S. 59, 1, Liv. V, 52, VIII, 9 und den Schwur des Drusus 
S. 81. Zu bemerken ist auch der alte Schwur Equirine d. i. beim Quiri¬ 
nus, wie Eiuno, Eccere, Ecastor, Paul. p. 81 und die altherkommliche Cul- 
tusformel Quirinus Pater b. Ennius und Lucilius. 
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bekanntlich spa ter fur idenlisch mit dem vergottlichten Romulus 
gait. Durch diese Identification von zwei ursprunglich ganz ver- 
schiedenen Wesen ist denn freilich die Bedeutung des alten na- 
tionalen Stammgottes von Cures Quirinus eben so sehr verkiirzt, 
als die des romischen Stadt- und Nationalberoen Romulus er- 
hoht worden. 

Gewisse Merkmale der alten Bedeutung und Geltung des 
Quirinus lassen sich indessen noch jetzt nachweisen. So ist 
wohl zu beachten dafs der flamen Quirinalis aufser dem Dienste 
des Quirinus am 25. Dec. mit den Pontifices ein jahrliches Opfer 
am Grabe der Acca Larentia, ferner am 25. April das jahrlicbe 
Opfer des Robigus, damit der Kornbrand nicht schade, zu brin- 
gen, endlich mit den Pontifices und den Vestalinnen zusammen 
am i. Juli und 21. Aug. die Feier der Consualien zu besorgen 
hatte i): lauter alte Gottheiten der Flur und des Erdbodens, so dafs 
also auch Quirinus nothwendig in ahnlicher Weise ein Gott der 
Flur und des Ackerbaus gevvesen sein mufs als Mars. Dazu 
kommt die Verehrung der flora Quirini und sogenannter Vi- 
rites Quirini nach den Ausziigen aus priesterlichen Gebetsur- 
kunden bei Gellius (S.50, 1), welche Namen gleichfalls auf einen 
Gott der Befruchtung, sowohl des Feldes als der Ehe deuten. 
Die Vmtes Quirini hiingen nehmlich hochst wabrscheinlich mit 
viiere und viiescere zusammen, wie die S. 88 nachgewiesenen 
Virae Querquetulanae und die Vires der Diana (S.278,1) und ihr 
Schiitzling Virbius und Visidianus, der Schutzgott von Narnias). 
Die Hora Quirini aber, welche auch in den Annalen des Ennius 
vorkam 3), war den Andeutungen Ovids Met. XIV, 83211. zufoJoe 
identisch mit der Hersilia d. h. der zur Gollin gewordenen 
Gemahhn des Romulus Quirinus, welche auf den Romulus aber 
erst nach seiner Identificirung mit dem sabinischen Quirinus 
ubei tiagen sein kann. Juno sagt dort zur Hersilia, wenn sie ih- 
ren Gemahl wiedersehn wolle, so solle sie mit ihr gehn zu dem 

X11’ 7’ 7’°vid F- IV’ 910’ TertulL de Spectac. 5. 
■ Apol“»- 2:h Nat n> 8- Zu bemerken ist dafs in jener 

die nlfhf ?e7, lUpS,We?er die Le?art Virites Quirini richer steht noch die UeutuDf, als Plural, was auch von den Moles Martis S. 308, 4 dlt. 

Bei PI it n.i^n"' Quirine Pater verier or Horamque Quirini. 
!v i !' Qu\.Ro- 46 bedst sie Horta, welcher Name nach Antistius Laheo 
abzukUen ware ah hortando, die zu guten und loblichen Thaten ermah- 
nende. Doch ist die Form Hora (b. Ennius Hora, b. Ovid Hora) am besten 
beglaubigt. Nach Plutarch 1. c. stand ihr Tempel immer offen, vgl. oben 
S. 155. Ueber den Namen der Hersilia s. S. 245. ; 



Haine, welcher dem Quirinus auf seinem Hugel grime1). Als 
sie hingegangen sind, fallt ein Stern vom Himmel und auf den 
Scheitel der Hersilia, worauf sie verschwindet (vgl. oben S. 83) 
und von Romulus unter dem Namen der flora Quirini in seinen 
Tempel aufgenommen wird 2 3). Also eine Gottin gleich der sabi- 
nischen Neno, der Gemahlin des Mars, welclie auch zugleich als 
weiblich hingebend und als kriegerisch und neben dem Mars als 
Schutzgotlin der Ehe gedacht wurde (S. 303). Neben diesen 
Beziehungen zur Natur und Fruchtbarkeit aber wurde Quirinus 
wie Mars doch vorzugsweise als ein Gott der Waffen und des 
Kriegs gedacht und verehrt8). Sein Bild scheint das eines bar- 
tigen, in einem halb kriegerischen halb priesterlichen Schmucke 
dasitzenden Mannes gewesen zu sein 4 * * *). 

Plinius erzahlt H. N. XY, 29, 36, dafs vor dem alten Tem¬ 
pel des Quirinus lange zwei Myrten gestanden batten, von denen 
die eine die patricische die andre die plebejische hiefs. Viele 
Jahre babe die patricische Myrte ein frohlicheres VYacbsthum ge- 
habt, wahrend die plebejische verkummerte, so lange eben der 
Senat oben auf und der gemeine Mann zuruckgesetzt gewesen 
sei. Dann aber, wahrend des Marsischen Kriegs, als die Demo- 
kratie die Aristokratie uberfliigelte, sei die plebejische Myrte auf 
einmal machtig aufgeschossen, die patricische aber verwelkt und 
eingegangen. Diese beiden Biiume erinnern sebr an die beiden 
Lorbeern im Heiligthume des Mars in der Regia (Iul. Obseq. 78), 
und man darf wohl vermuthen, dafs beide Pflanzungen, die Myr¬ 
ten vor dem T. des Quirinus und die Lorbeern im Heiligthume 
des Mars, sinnbildlich dasselbe bedeuten sollten, das frohliche 
Gedeihen des vereinigten populus Romanus Quiritium unter dem 
Schutze der beiden alten Stammgotter: bis eine spatere Zeit bei 
jenen Myrten nicht mehr an die beiden Stamme der Yorzeit, 

1) Colle Quirino qui viret et templum Romani regis obumbrat. 
Vielleicht waren die Yirites Quirini die Gottinnen dieses Hains, der wie 
gewohnlich das iilteste Heiligthuin des Gottes war. 

2) Priscum pariter cum corpore nomen mutat Horamque vocal, 
quae nunc Dea iuncta Quirino est. 

3) Stat. Silv. V, 2, 129 humeris quatere arrria Quirin us (man- 
strabit). Ygl. Fest. p.217 persillum, so hiefs im priesterlichen Sprach- 
gebrauche ein eigenthiimliches Gefafs, rudusculum picatum, ex quo un- 
guine flamen Portunalis arma Quirini unguet. 

4) Auf Miinzen der Memmia der K. des Quirinus, wiirdig, langhiirtig 
in gelockten Reihen, mit einem Myrten- oder Lorbeerkranz. Auf M. der 
Fabia (Pictor) Quirinus sedens d. apicem s. hastam. et clypeum. Auf dem 
Schilde die Inschrift QY1RIIV. 
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sondern an die feindlichen Stande der Patricier und Plebejer 
dachte. Der Apollinische Lorbeer bedeutete Reinheit und Er- 
neuerung, die Myrte aber, das Laub der Venus, Befruclitung und 
Einigung; daher die Sage ging, dafs die Romer und die Sabiner, 
als sie nach blutigem Streit zur Verbundung geschritten, sich 
beim Heiligthume der Venus Cluacina mit Myrtenzweigen gerei- 
nigt hatten. Wird docli selbst die Stiftung des Dienstes des Qui- 
rinus gewohnlicb auf jenen altesten Bund und Vertrag zwischen 
den Romern und Sabinern und eben so der Name Quirites auf 
denselben altesten Grundvertrag des romischen Biirgerrecbtes und 
Stadtfriedens bezogen1). Vielleicht liangt es damit zusammen 
dafs man spater den Quirinus als einen ruhigen und friedlichen 
Golt dem Mars Gradivus geradezu entgegensetzte (Serv. V. A 
1, 292). 

Leider lafst sich die Zeit, wo der erhohete Romulus und 
Quirinus zu einer Person verschmolzen, nicht naher bestimmen; 
jedenfalls kann es nicht eher geschehen sein als nachdem das 
Bewufstsein von jener altesten Thatsache der romischen Ge- 
schichte, der Verdoppelung der Burgerscliaft durch Verbiindung 
der Romer und Sabiner, verloren gegangen war. Seitdem ist Ro¬ 
mulus Quirinus als alleiniger Stammheros an die Stelle der bei- 
den alten Stammgotter eingeriickt, wie die Formel Populus Ro- 
manus Quirites oder Quiritium urspriinglich eine Verdoppelung 
ausgedriickt hatte, aber spater nur das eine Volk der romischen 
Burger bezeichnete. Gewifs ist dafs zur Zeit des Cicero und der 
Dichter des Augusteischen Zeitalters Romulus und Quirinus all- 
gemein fur dieselbe Person galten2). 

Das jahrliche Fest des Quirinus, die Quirinalia, fiel auf 
den 17. Februar, also in die Annaherung des Fruhlings. Leider 
boren wir von demselben nur auf Veranlassung der Fornacalien, 
bei welchen denen, welche sich zu keiner bestimmten Curie 

^es^' P- ~,r> ^ Quirites autem dicti post foedus a Romulo et 
latio percussum communionem el societatem populi factam indicant. 
Vgl. Plut. Rom. 29. 1 

2) Orelli Onomast. Tull. v. Quirinus. Wenn Cic. de Off. Ill, ID sagt: 
Romulus fratre interempto sme conlroversia peccavit, pace vel Quirini vel 
Romuli dixerirn, so ist das nur der gewolinliche Unterschied zwischen dem 
sterblichen und unsterblichen Romulus. Virg. Ge. Ill, 27 victorisque arma 
Quirini. Aen. 1, 292 Remo cum, fratre Quirinus. Ovid F. II, 476, III, 41, 
VI, 369 lituo pulcher trabeaque Quirinus. Iuvenal. XI, 105 geminos Qui- 
rinos von Romulus und Remus. Vgl. Plin. H. N. XV, 29, 36, Plut. Rom. 
29 u. A. 



QUIRIINUS. 331 

liielten, eine eigne Feier auf den Tag der Quirinalien angesagt 
wurde, welchen man deshalb auch den Festtag der Narren, Stul- 
torum ferias nannte 1). Der alte Tempel des Quirinus wurde im 
J. 461 (293 v. Chr.) von L. Papirius Cursor nach einem Gelubde 
seines Vaters von neuem erbaut und mit den Spolien der Sam- 
niter und einer Sonnenuhr, der ersten in Rom geschmuckt2). In 
diesem Tempel wurde, als Quirinus schon allgemein fur den 
gottlichen Romulus gait, dem Casar als seinem Abkommling eine 
Statue mit der Inschrift „dem unbesiegten Gotte“ errichtet3). 
Augustus, welcher sich gleichfalls fur einen Abkommling des 
Romulus hielt und sich gerne einen zweiten Romulus nennen 
horte, stellte den durch Alter und Rrand beschiidigten Tempel 
des Quirinus noch einmal her, seit welcher Zeit (er wurde im J. 
15 v. Chr. eingeweiht) das Gebaude ein sehr prachtiges und von 
einer doppelten Saulenlialle umgeben war4 5). 

3. Picus und Picumnus und Pilumnus. 

Es ist wieder ein recht deutlicher Beweis von dem mahrchen- 
haften Zuge der alteren italischen und latiniscben Yolkssage, dafs 
aus dem picus Martius, dem heiligen Waldvogel des Mars, im 
Laufe der Zeit ein Walddamon und landlicher Schutzgeist, ja 
in den Sagen der Laurenter sogar ein Konig und streitbarer Held 
werden konnte. Als silenenartiger Damon des Waldes, der die 
Quellen liebt und weissagerischen Geistes ist, tritt Picus neben 
dem gleichartigen Faunus auf in dem Mahrchen bei Ovid F. III. 
291 If., wo Numa beide Damonen3) an einer Quelle am Aventin 
auf dieselbe Weise fangt wie Midas den Silen. In andern Sagen 
erscheint er als ein Damon des Ackerbaus, namentlich des Dun- 
gens, daher man ihn einen Sobn des Stercutus d. h. des Satur- 
nus und den Stifter eines Altares des Stercutus in Rom nannte, 
offenbar wegen der sterquilinischen Neigungen des Wiedehopfes, 
an dem solche Unsauberkeit auch sonst in allerlei unpoetischen 

1) Varro 1. 1. VI, 13, Fest. p. 254 Quirinalia, Ovid F. II, 473ff., vgl. 
Kal. Maff, und Fames. 17 Febr. 

2) Liv. X, 46, Plin. H. N. VII, 60. 
3) Dio XLIII,45. Daher Cicero ad Att. XIII, 28 den Casar einen con- 

tubernalis Quirini nennt. 
4) Dio LIV, 19, Vitruv. Ill, 2, 7, Becker Ilandb. 1, 569. 
5) Sie sagen von sich v. 315 di sumus agrestes et qui dominemur in 

altis montibus. 
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Beinamen hervorgehoben wird. Wieder andre Sagen oder Culte 
nannten lhn Picumnus und neben ihm als seinen Bruder und 
Doppelganger den Pdumnus, von denen jener die Diingung der 
b elder erfunden babe und deshalb Sterculinus genannt worden 
sei diesei das Stampfen des Getreides (pinsendi frumenti usum) 
daher er von den Backern (a pistoribus) verehrt werde, deren 
Morserkeule (pilum) nach ihm benannt sei >): eine volksthiim- 
liche Unterscbeidung der zwei nahe verwandten, sonst oft ver- 
wechselten Vogel, des Stankers Wiedehopf (upupa, btoxb) und 

zu efnemPSrhS ^cus\dQvoy'°^^VS\ welcher also hier 
1 r d Schutzpatron der pistores geworden war. Gevvifs ist 
SJ*1— auchsonst Beim Volkeffir einen landlichen Damon 

ItvlJnu 61116 aga6 ^c11 ZUm Gemahl der Pomona machte, 
vahrend Pdumnus in der Sage von Ardea fiir den Abnherrn des 

f S Ja 1PlCUmnus und Pilamnus batten selbst 
L1 i?^?S"rk"nden,des r6mischen Volks eine Statte gefun- 

n, als Schutzgotter der Kindbetterinnen und kleinen Kinder 
daber ihnen, vvenn auf dem Lande ein Kind geboren war und 
tessen Lebenskraftigkeit nach altem Brauche dadurch dafs man 
es auf die Erde stellte gepriift wurde, als Gottern des ehelichen 

ndersegens im Atrium ein Speiselager bereitet wurde3) doch 
wohl vermoge der gewobnlichen Uebertragung der Aussaat und 
des Gewachses der Feldfrucht auf die Fruclit des Mutterleibesd 
Un emein arnlern andbchen Gebrauche erzahlt Varro bei Augustin 

h' 9’ nePlm,Ich dafs drei Gotter um Schntz fiir eine Kind- 
betteim angerufen wurden, damit Silvanus nicht zur Nacht in 
das ffaus schleiche und der Mutter Gewalt anthue, und dafs um 
diesen ^chutz smnbiJdhch auszudrucken drei Manner in der Nacht ' 

1) Serv. V. A. IX,4, X,75, Martian. Cap. II,158 comminuendae fm 

WnrfsSr'dte11 ““m"° Tignat ,talia■ Sonst ist pilom^der 
Fest pP 205. piiumnoe poploe d. i. Romani im Liede der Salier, 

n2n}fl ^e™,'1‘US ^acer (e.ln D*chter der Augusteischen Zeit, Freund Vir- 
gils und Ovids) in theogoniae (lies Ornitliogoniae) lib. I b.Non.Marc n 518 
et nunc agrestis inter Picumnus habetur. ^ 

3) Non. Marc. p. 518. 528. Varro” dp vita P R i:k tr 71/ / 

Iff" “C s“b!at“sab "Met™, statmbaturm 't^mnlampioareZZt 

12, sirtVTT “ «*•» cl: uuiut. oeiv. >. A. A, ib yarro Pdumnum et Picumnum infantium den, 
esse wt eisque pro puerpera tectum in atrio sterni, dum exploretur an vi 

SflV rT natu°eSt EinC andre Sitte wa>' der VorSnen s Serv' 

iurC12lZT£cS2bus pum's eit,“ “ 
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urn das Haus gingen und beide Scliwellen (der Vorder- und der 
Hinterthiire) zuerst mit einem Beile, dann mit einer Morserkeule 
(pilum) schlugen, endlich drittens mit einem Besen abfegten: 
drei Sinnbilder der menschlichen Cultur (weil die Baume mit 
dem Beile behauen, das Getreide mit der Keule gestampft, die 
Feldfrucht mit dem Besen zusammengefegt werde), welche Silva- 
nus so wenig vertragen konnte als in den deutschen Sagen die 
Riesen des Gebirgs den Pfliiger im Thale. Nach jenen drei 
Handlungen warden diese Schutzgottkeiten der Wocbnerin ge- 
nannt Intercidona von dem Einschnitte des Beils (a securis in- 
cisione), Pilumnus von der Morserkeule und Deverra von dem 
Fegen des Besens. Das Fegen der Schwelle erinnert an den Aus- 
feger (everriator) im Todtenhause und ahnlicke Gebrauche1). 
Wenn nehmlich ein Todter in einem Hause war, so wurde das- 
selbe mit einer eignen Art von Besen ausgefegt, doch wobl auch 
zum Schutze vorbosenund gewaltthatigenDamonen. Endlich als 
Ivonig und als streitbarer Held erscheint Picus in der Sage der 
Laurenter, die ihn einen Sohn des Saturnus und den Vater des 
Faunus nannte. Virgil Aen. VII, 170 11'., schilderte seinen Palast 
mit sehr poetischen Farben, wo aber doch eine alterthumliche 
Ueberlieferungdurchschimmert,WaIdeinsamkeitundaltherk6mm- 
Jicher Glaube der Vater, so dais diese angebliche regia Pici zu 
Laurentum wold eigentlich ein altes nationales Waldheiligthum 
des Mars und seines heiligen Vogels gewesen sein mochte, wie 
das der Aboriginerstadt Tiora Matiene. Dort pflegten die Konige 
des Landes ihre Wiirde zu empfangen und einzuweihen, dort 
sich mit ihren Aeltesten zu berathen, dort die Opfermahlzeiten 
und alle festlichen Schmause zu halten. In der Vorhalle sah man 
die Bilder der Ahnen, des Italus und des Sabinus, des Janus und 
des Saturnus und andrer alter Konige und Helden, an den Sau- 
len aufgehangt die erbeuteten WalTen, Kriegsvvagen und Beile, die 
Riegel gesprengter Thore und Schifl'sschnabel. Picus selbst aber 
thronte mit aufgegurteter Trabea, mit dem lituus und am linken 
Arm ein ancile tragend, der reisige Picus, den seine Gattin 
Circe in einen Specht verwandelte: so dafs er also wie alle alten 
Konige zugleich als Augur und alsKrieger gedacht wurde2). Das 

1) Paul. p. 77. Als Reinigungsgebrauch wil'd dieses Ausfegen auch 
unter den vorbereitenden Reinigungen der Palilien erwiilint, OvidF.IV736 
unda prius spargat virgaque verrat humum. 

2) Doch wir'd am Picus immer, sowolil an dem Vogel als an dem Abo- 
riginerkonige, vorzugsweise die augurale Thatigkeit und Bedeutung her- 
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Mahrchen von seiner Verwandlung wird ausfuhrlich erzahlt von 
Ovid Metam. XIV, 313—434, welcher dabei eines jugendlichen 
und reichlich bekranzten Bildes des Picus mit einem Specht auf 
dem Haupte gedenkt. Immer ist es die Eifersucht und der Zau- 
ber der Circe, welche den jungen Ritter in einen Vogel verwan- 
delt, docli nannten Einige Circe als seine Gattin, Andre dieFrucht- 
gottin Pomona, noch Andre, mit ihnen Ovid, die schone und 
gesangreiche Quellnymphe Canens '). Picus war eben so schon 
als tapfer, in den besten Jahren der Jugend, ein grofser Jager, 
der Liebling aller Wald- und Quellnymphen von Latium. Er aber 
bebte nur die eine Canens, die Venilia auf dem Palatium dem Ja¬ 
nus geboren hatte (S. 163). Sie war schon, aber noch schoner 
war ihr Gesang, nach welchem man sie Canens nannte; wie Or¬ 
pheus vermochte sie Walder und Steine zu bewegen, wilde Thiere 
zu zahmen, den Lauf der Strome und den Flug der Vogel zu hem- 
men. Einst, wahrend sie sang, ging Picus auf die Jagd auf muthi- 
gem Rofs, mit zwei Jagdspeeren bewaffnet und mit einem pur- 
purrothen Kragen bekleidet, den vorne eine goldne Spange zu- 
sammenhielt. Da siebt ihn Circe, die eben im Walde Krauter best, 
und lockt ihn in Liebe entbrennend in den tiefen Wald. Er aber 
will von keiner andern Liebe wissen; da verwandelt ihn Circe in 
den gleichnamigen Vogel, der sich deshalb so scheu in die Wal¬ 
der zuriickzieht und in seiner Wuth mit seinem Schnabel in die 
harten Stamme und die langen Aeste der Biiume hackt. Von dem 
Purpur des Kragens und dem Golde der Spange sieht man die 
Spur an seinem Gefieder. Die treue Canens suchte ihn secbs 
Cage und sechs Nachte, ohne Speise und ohne Schlaf, durch 
Ibalei und Walder, bis sie zuletzt am Tiber ermattet hingesun- 
ken unter Thranen und siifsen Gesangen hinstarb, nur noch ein 

auch, der in der Luft zerfliefst. Aber alte Lieder nennen den 
Ort nach ihrem Namen „zur siifsen Stimmea. Es braucht kaum 
hinzugesetzt zu werden dafs diese Canens, die Tochter des Ur- 
sprungs und der Welle, die Geliebte des einsamen Waldvogels, 
mchts weitei ist als eine Personification des Gesanges in seiner 
altesten Wirkung und Bedeutung, wie er aus den Stimmen der 
Natur, aus Waldern, Fliissen und Quellen in siifsen und locken- 

vorgehoben, s. Fest.jp. 197 Oscines, p.209 Picurn avera, Non. Marc, p.518 
Picumnus, Plin. H. N. X, 18, 20, Serv. V. A. VII, 190 hoc idea Jingitur, 
quia augur fuit et domi habuit picum, per quern Juiura noscebat auod 
pon tijicales indican t libri. ’ * 1 

1) Vgl. Plut. Qu. Ro. 21 und Serv. V. A. VII, 190. 
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den Klangen hervortont als Gesang der Musen und Nymphen, 
als Orakel oder als Zauber. Im weiteren Verlaufe dieser Unter- 
suchungen werden sicli noch manche andre Spuren linden, dafs 
das alte Italien fur solche Naturlaute und Naturwirkungen niclit 
minder empfanglich war als das alte Griechenland und alle Volks- 
sagen und Volksmahrchen. 

4. Faunus und Fauna. 

Dennoch ist Picus, da er wesentlich nur Symbol des Mars 
war, niemals eigentlicher und selbstiindiger Cultusgott gewescn, 
wie sein naher Yerwandter Faunus: einer der altesten und volks- 
thumlichsten Gotter Italiens, dessenEigenthumlichkeit und grofse 
Wichtigkeit fur den Volksglauben man sicli oft deswegen hat ent- 
gehen lassen, weil er in Rom sehr bald mit dem griechisclien 
Pan identificirt und wie sein historischer Doppelganger Evander 
aus Arkadien hergeleitet wurde. Und dock ist scbon der Name 
ganz italisch, denn Faunus ist der Gute, der Holde, von faveo, 
wie Faustus und Faustulus und der befruchtende Fruhlingswind 
Favonius (S.291). In umbrischen Sprachdenkmalern findet sicli 
das Wort fons in der verwandten Bedeutung von gniidig und 
hiilfreich 1), und wirklich hiefsen die oft im Plural gedachten 
Faune in der Volkssprache auch Fones. Audi zeugt eben jene 
alte griechische Uebersetzung des italischen Namens durch Evan¬ 
der fur die Richtigkeit der Erkliirung, die den Alten nicht entge- 
hen konnte2). Also ein guter Geist der Berge, der Triften, der 
Fluren, orakelnd und den Acker, das Vieh und die Menschen be- 
fruchtend, ein Stifter milder und frommer Sitte, alter Ivonig und 
Urheber vieler alter Geschlechter: das sind etwa die Grundztige 
eines Glaubens, der durch ganz Italien gait und den auch Varro 
bei Serv. Y. A. VIII, 275 als einen alten italischen und romischen 
bezeichnet. Im Volke war der Glaube an diese guten Geister der 
Flur und des Waldes so lebendig und eingewurzelt, dafs die 
Bauern in der Umgegend von Rom fort und fort behaupteten, 
man sahe sie oft auf den Feldern3). 

1) Aufrecht und Kirchhoff 2, 139, vgl. Bugge in der Zeitschr. f. vgl. 
Sprachf. 3, 41. Mart. Cap. II, 167, Glossa lsidori: Fones, dei silvestres. 

2) Serv. Georg. 1, 10 quidam Faunas putant dictos ab eo quod fru- 
gibus faveant. A. VIII, 314 quidam Faunum appellatum volunt eum quern 
nos propitium dicirnus. 

3) Prob. z. Virg. Ge. 1, 10 plures autem existimantur esse et prae~ 
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Den gewohnlichen Volksglauben scliildert am besten Horaz 
Od. HI, IS, zu welchem Gedichte die landlichen Faunalien, wie 
sie an den Nonen des December gefeiert wurden, Veranlas’sun^ 
gegeben haben1). „Faunus, sagt der Dichter, wenn du die 
flfichtigen Nymphen haschest, gelie mir gnadig fiber meine 
Grenzen und sonnigen Fluren 2 3) und lasse mir die junge Zucht 
der Trift ungeschoren. Schlachte ich dir doch jahrlich, wenn 
deine Zeit kommt, ein zartes Bocklein, ffille dir die Becher reich- 
lich mil Wein, dem Gesellen der Liebesgottin, auch duftet der 
Vater Altar von reichlichem Weihrauch. Alles Vieh hfipft 
auf der VVeide, wenn deine Nonen wiederkehren, das ganze Dorf 
mit ihm der Pflugstier feiert dich auf den Wiesen, kein Lamm 
ffirchtet sich vor dem Wolfe. Der Wald streut dir seine Blatter 
und der Bauer trampelt mit lustigem Tanzschritt auf der Erde, 
die sonst seine Plage ist“. Verliebt istFaunus wie alleBefruch- 
tungsgotter; die junge Ileerde soil er verschonen, weil er wie alle 
Damonen, wenn man sie vernachlassigt, tfickisch wird. Dafs er 
sonst die Heerde mehrt und vor dem Wolfe schfitzt, deutet das 
Gedicht selbst an, und Faunus wurde deshalb bei den Hirten 
allgemein als Inuus verehrt und als Lupercus. Inuus ist der 
Besprmger, ab ineundo2), zuniichst im Sinne der thierischen 
Begattung, Lupercus der Wolfsabwehrer, in der nachsten Bedeu- 
tung als Beschfitzer der Heerde4), in der entfernteren als Aus- 
treiber des Winters durch die Erneuerung des Jahres im Frfih- 
linge. Wir werden beide Eigenschaften bei den romischen Luper- 
calien wieder zusammenfinden. Einstweilen mag das Castrum 
nui an der Kfiste von Ardea, wahrscheinlich eine alte latinische 

Hirtenstation (Virg. Aen. VI, 775), die populare Geltung dieses 
ISamens beweisen. 

In andern Ueberlieferungen des Volksglaubens erscheint 
Faunus oder als Collectivbegriff das Geschlecht der Faune mehr 

sentes- J-dcirco rusticis persuasum est incolentibus earn partem Italiae, 
([ucig 6 u bur ban a os ty saopo oos in clevis conspici. 

1) Porphyrion beinerkt zu diesem Gedichte: Nonis Decembribus 
Faun alt a sunt h. e. dies festus Fauni, in cuius honorem pecudes lasci- 
viunt. Vgi. Acron lb. r 

2) Ovid F. IV, 761 nec Dryadas nec nos videamus labra Dianae, nec 
rannum medio cum premit arva die. 

3) Paul. p. 110 init ponitur interdum pro concubitu. 
4) Paul. p. 15 arceve prohibere est. Similiter abarcet prohibet. 

prohibit qU°qUe dictum ab anti(iuis quasi porro arcet. lb. p. 25 ab erect 
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nach Art des nahe verwandten Silvanus als Waldgeist, der im 
tiefen Walde haust, in verborgenen Ilohlen oder an rauschenden 
Quellen, wo er weissagt oder die Vogel fangt und die Nymphen 
jagt. Den Menschen tritt er in solchen Erzahlungen meist nur 
geisterhaft, mahnend und sclireckend entgegen, init gewaltiger 
Stimme aus dem Walde rufend, so dafs alle Herzen erbeben, oder 
mit allerlei diimonischer Plage des Scldafes und Traumes, wie 
die alten Gallier sie von ihren Dusiern, die Deutschen von ihren 
Schraten erzahlten 1). Namentlich ist bei den Rbmern oft von 
den Stimmen und Rufen des Faunus die Rede, welcher dadurch 
raehr als eine Schlacht entschieden haben soil, indem er die 
Brust der Feinde nut panischem Schrecken erfiillte2). Oder man 
dachte sich dieselben Wesen wie Geister umherschleichend, da¬ 
her die Hunde in Italien dem Faunus und der Mutter aller guten 
Geister gesellt wurden, wie in Griechenland der Hekate, weil die 
Hunde Geister sehen, namentlich glaubte man die jungen Hiin- 
dinnen vom ersten Wurfe der Mutter. Daher auch der Glaube 
an allerlei Neckereien der Faune im Schlaf, so dafs sie bisweilen 
ganz als Plagegeister erscheinen wie bei uns der Alp; gegen 
welche Anfechtungen man sich mit allerlei Wurzeln und Quack- 
salbereien zu schiitzen suchte, besonders mit der Wurzel der 
Waldpaonie, welche man aber nur bei Nacht ausgraben durfte, 
weil der Marsspecht, wenn er es bemerkte, dem Graber die 
Augen aushackte 3). Vorziiglich hatten sich die Frauen vor den 
Faunen und Silvanen in Acht zu nehmen, da diese liisternen 
Waldgeister sie leicht im Bette beschlichen; daher der volksthum- 
licheName Incubus fiir solche nachtliche Geister und Kobolde4). 

1) Grimm D. M. 448. 
2) Cic. d. Divin. 1,45,101 saepe etiarn in proeliis Fauni auditi. Vgl. 

N. D. II, 2, 6, III, 6, 15 und die Erziihlungen von der Schlacht mit den 
Etruskern in der Nahe der silva Arsia, wo Einige den Silvanus, Andre den 
Faunus nannten, Liv, II, 7, Dionys V, 16, Val. Max. 1, 8, 5. 

3) Plin. VIII, 40, 62, XXV, 4, 10, XXX, 10, 24. Ueber das Geister- 
sehen der Hunde s. Grimm D. M. 632. 

4) Augustin C. D. XV, 23, Isidor Orig. VIII, 103, Serv. V. A. VII, 
776, Macrob. S. Scip. 1, 3, 7 u. A. Der Incubus oder Incubo, ab incum- 
bendo dictus, entspricht dem griechischen Intulrrig. Wegen ihrer geilen 
Productionskraft nannte man sie auch Fauni ficarii, Hieron. in Isai. V, 
13,21 vel Incub ones vel Satyr os vel silvestres quosdam homines, quos non- 

nulli Faunas Jicarios vocant, vgl. Isidor. Orig. VIII, 11. Nach einer gothi- 
schen Sage war das Volk der Hunnen aus der Vermischung solcher Fauni 
ficarii mit Alraunen d. h. zaubernden Nymphen, Hexen entsprungen, Ior- 
nandes d. reb. Get. 24. 

Preller, Ri5m. Mythol. 22 
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Dahmgegc11 die Diehter meist nur von clem nachtlichen Spiele 
und Tanze der Faune und Nymphen in den Schluchten des Wal- 
des erzahlen, wo das Echo wiederhallt und die larmenden Laute 
oder suise Musik weithin durch die stille Naclit zu den Ohren des 
Landmanns tragt Oder sie dichten von dem Jagen und Vogelstel- 
len des Faiinus, der darum aucli mit der Diana nahe befreundet 
ist ). Innner gehoren die Faune und die Nymphen des Waldes 
zur Lust und landlichen Stallage des Gebirges, wie es die Arbeit 
und das Leben derMenschen im Thale mit ahndungsvollem Hin- 
tergrunde umgiebt und in dasselbe wie Riibezahl mit allerlei da- 
momschem Spuk, aber docb eigentlicb woldwollenden und gut- 
mutlngen Geistes hinubergreift. 6 

Der eine Faunus dagegen erscheint in latinischen und romi- 
scben Ueberbeferungen zunachst und vorzuglicb als ein Gott der 
Weissagung und Oirenbarung, sowohl der unmittelbaren aller 
erregten und bewegten Natur als der durch Traum oder Ver- 
zuckung Faunus hiefs in dieser Eigenschaft Fatuus oder Fa- 
tuelus * 2) von fan und fatuari, also der Sprecber in dem Sinne 
wie unser \\ ahrsager und der griechische noowrizriq. Nimmt 
docb sel]}st Numa, der Liebling der Egeria, in solcben Fallen wo 
es die Gehennmsse der Gotterwelt zu erfahren gilt, zum Picus 
und Faunus seine Zuflucbt, welche nach dieser Sage von dem 
Komge und semen zwolf Begleitern erst berauscht und dann ge- 
bunden und zur Offenbarung des furchtbaren Zaubers gezwungen 
weiden 3) In einer andern Erzahlung, bei Ovid F. YI 644 If 
wird em Traumorakel des Faunus mit selir altertbiimlichen Zu- 
gen beschrieben. Wieder wird Numa vom Faunus belehrt, dies- 

m r ^Tem unf™chtb»™ Jahre die Erde durch ein Opfer 
um zvvei Kuhen versohnt werden miisse. In einem alten dem 
Faunus gehedigten VYalde, wo der gute Geist sich in der Nacht 

SrhaTfraUmendan "r offenbaren Plle§te’ scblachtet Numa zwei 
Schaafe, eins dem Faunus das andre dem Schlafe. Beide Felle 
werden auf der blofsen Erde ausgebreitet, der Konig besprengt 

33, Grat^rCyn^ie1u.T ^ h ^ ^ ^ 314’ Pl’0P‘ IV> 2> 
2) Serv. V. A. VI, 776, VII, 47 VIII 314 pw „ ooc . 

bus Faunus fata cecinisse hominibm videtur. Auch der Deus VaTiJa- 
nus, von welchem der Vaticamsche fliigel seinen Namen bekommen hatte 
wird am besten abgeleitet a vaticiniis, quae vi atque instinctu eius dei in ' 

G"'-v-A- n- i,s» 

3) Ovid F. Ill, 291 ff., Arnob. V, 1, Pint. Numa 15, oben S. 170. 
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sein Haupt zweimal init dem Wasser der Quelle, flicht zvvei Kranze 
von Buchenlaub um sein Haupt und legt sich, durch keusclie 
Enthaltung, Fastenspeise und Entf'ernung des Ringes von seinem 
Finger vorbereitet, nachdem er gebetet auf die Felle zum Scblafe 
nieder. Nun kommt die Nacht und mit ihr Faunus, der die 
Felle betritt und dem Konige das Gebot jenes Opfers ins Obi* 
fliistert. Eine dritte Erzahlung von den OlFenbarungen des Fau¬ 
nus ist die bei Virgil Aen. VII, 79—95, und zvvar wird aucb hier 
ein bestimmtes Faunus - Orakel der Latiner bescbrieben, in der 
Hauptsacbe wie bei Ovid. Seine Statte war der Hain der Albunea, 
wahrscheinlich der bei den Wasserfallen vonTibur1). Der K6- 
nig Latinus, von bosen Zeichen erschreckt, begiebt sicb in jenen 
durch alten Glauben der Latiner und aller umwobnenden Volker 
geheiligten Hain. Dahin, sagt der der Vorzeit kundige Dichter, 
ging der Priesler um fromme Gaben darzubringen, Schaafe zu 
schlachten und sich auf ibre Felle zum Schlafe zu Iegen, worauf 
er viele vvunderbare Gesichte sab und viele seltsame Stimmen im 
Gesprache mit den Gottern horte. Dahin also ging damals aucb 
Latinus, that wie Alle zu thun pflegten und horte eine Stimme 
aus dem Gipfel der Baume, welche ihm seine Tochter nicbt dem 
Turnus zu geben, sondern fiir den Fremdling aus weiter Feme 
aufzubewahren befabl. Ein andrer Dichter, Calpurnius Ecl.I, 8ff., 
weifs von einem Buchenbain des Faunus mit einer Hoble, in 
welche nur Enthaltsame gelrn durften und in deren Nalie die 
Hirten die Orakel des Faunus in die Stamme der Buchen einge- 
schnitten fanden, wahrend Fronto de eloq. p. 85 die Faune im 
Allgemeinen vaticinantium incitatores nennt. Daher die bekannte 
Ableitung alles iiltesten Gesanges, welcher immer religiosen und 
oraculosen Inhaltes oder Zaubergesang ist und in Italien dieses 
sehr lange blieb, von Faunus oder den Faunen; aus welchem 
Grunde aucb das Versmaafs solcber Gesange und uberhaupt der 
alten und nationalen Dicbtung das Fa unis die hiefs oder das 
Saturnische2), denn Saturnus gehorte in Italien eben so we- 

1) Nach Servius der bei Tibur, nach Probus z. V. Georg. I, 10 in Lau- 
rentinoruin silva, daher Bormann altlatin. Chorogr. S. 49 ff. das von Virgil 
beschriebene Orakel an die Solfatara d’Altieri in der Gegend von Ardea 
verlegt; doch weist der Ausdruck sub alta Albunea und der grofse Ruhm 
des Ortes mehr nach Tibur. Vermuthlich waren beide Stiitten dem Faunus 
und der Fauna heiiig. Auch Vitruv. VIII, 3 nennt beide Solfataren als 
gleichartige Erscheinungen zusammen. 

2) Ennius Ann. v. 221 scripsere alii rem versibus quos olim Fauni 

vatesque canebant etc., wozu Varro 1. I. VII, 36 bemerkt: hos (Faunos) 

22* 
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senthch zu dem Bilde der mythischen Vorzeit als Faunus. Wie 
eben dieser Faunus als Geist der Inspiration in verschiedenen 
Ueberlieferungen als altester Religionsstifter von Latium erscheint 
und als solcher sogar neben Numa genannt wurde, haben wir 
oben S. 92 gesehen. 

Nachst dieser weissagenden Natur wird auch in den romi- 
schen Gebrauchen und Legenden am meisten hervorgehoben die 
Kraft der Befruchtung, so namentlicli in der Mythe vom Faunus 
und der Fauna d. h. der Guten, der Holden, der deutschen Frau 
Hulda, der romischen Bona Dea, welche bald die Tochter bald 
die Frau des Faunus beifst und von ihm in Gestalt einer Schlange 
befruchtet wird, aber auch Fatua genannt wurde* 1) weil sie wie 
Faunus zugleich fur weissagerisch gait, fiir eine sibyllenartige 
Gottin der ekstatischen Begeisterung und Wahrsagung, auch des 
Gesanges und Zaubers. Wir werden auf den Cult dieser alten, 
in Italien unter verschiedenen Formen und Namen verbreiteten 
Gtittin zuriickkommen, indem wir hier nur noch auf die alter- 
thumliche, der griechischen Natursymbolik nahe verwandte Bil- 
dersprache hinweisen, in welcher die oft erzahlte Legende vom 
Faunus und der Fauna oder Bona Dea (s. dort) sich ausdruckt. 
Nehmlich die Myrtenzweige, mit welcher Faunus die Fauna 
streicht, waren sicher urspriinglich nur ein Bild der Befruch- 
tung, welche im Friihlinge von dem schopferischen und zaubern- 
den Geiste dei Berge und Walder ausgeht und in der jungfrauli- 
clien Erde einen neuen Trieb zu allem Wachsthum erweckt. 
Eben °o der Genufs des Weins, mit welchem er sie trunken 
macht, denn nun beginnen die Quellen wieder zu stromen und 
die Blatter zu rauschen und die ganze Natur wird von jenem 
trunknen Taumel derLiebe ergriffen, welcher auch der ekstati¬ 
schen Gemiithsverzuckung, die man beiden, sowohl dem Faunus 
als der Fauna zuschrieb, ganz nahe verwandt ist. Endlich die 
Schlange, in deren Gestalt Faunus der Fauna beiwohnt, wie in 
den griechischen und phrygischen Mythen Zeus der Proserpina 

versibus quos vacant Saturnios in silvestribus locis traditum est solitos 
Jan Jutura, a quo fando Faunas dictos, eine beliebte, aber falsche Ety- 

f fst> P- 325 Saturno, Mar. Victorin A. Gramm. Ill, 18, Pla- 
jld' P-463- Altf Propheten, welche Apollinis operta d. h. dunkle Spriiche 
der \V emsagung m solchen Versen gesung-en hatten, waren Marcius und 
rublicius, s. Cic. de Divin. i, 50, 115, II, 55, 113. 

1) Iustin. XLIII, 1 Fauna fuit uxor fiomine Fatua, quae assidue di- 
vino spiritu impleta velut per furorem futura praemonebat; unde adhuc 
qui mspirari solent Jatuari dicuntur. Vgl. Serv. V. A. VII 47 u. A 
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oder der Rhea, kann nach der Analogic der gewohnlichen itali- 
schen Symbolik (S. 76) nichts Anderes sein als ein Bild des 
schaffenden Genius und der ewigen Yerjiingung und Erneuerun‘r 
des Jahres, wie das Gefiihl fur dieselbe denn grade in den ro- 
mischen Culten der Lupercalien und des Opfers der Bona Dea 
mit fast auffallender Lebendigkeit sich ausdruckt. 

Endlich wurden Faunus oder die Fauna auch sehr haufig 
in den mythischen Ueberlieferungen von der altesten Vorzeit ge- 
nannt und zvvar in zwiefacber Weise, entweder so dafs Faunus 
als Konig der altesten Landesbevolkerung und als Stammvater 
seiner Konige und Edlen selbst Bildung und Ordnung stiftet, oder 
dafs die Faune und Nymphen nur die Stallage einer mythischen 
Yorzeit sind, welche im Allgemeinen der griechischen Tradition 
von eichelessenden Pelasgern entspricht. Doch linden sich in 
solchen Erzahlungen zugleich gewisse Vorstellungen von dem 
Ursprunge des menschlichen Geschlechts aus dem Walde und 
aus Baumen angedeutet1), welche wie in andern Landern, so 
auch in Balien wirklich volksthiimlich gewesen sein miissen. 
Auch werden sie durch alterthumliche Geschlechtssagen z. B. 
die der AlbanischenSilvier bestatigt, w3hrend andre Genealogieen 
und Stammsagen direct auf Faunus zuriickgehn, der in den alten 
italischen Ueberlieferungen iiberhaupt sehr oft die Rolle eines 
ersten Erzeugers gespielt zu haben scheint2). Noch andre Ueber¬ 
lieferungen nannten die Faune und die Aboriginer d. h. die itali¬ 
schen Autochthonen als so nahe Verwandte, dafs beide daruber 
zu einem herkommlichen Bilde fur die rohe und naturwtichsige 
Urzeit geworden sind 3). Dahingegen sich in Latium solche Sa- 
gen zu der Tradition von jenem Aboriginerkonige Faunus, dem 
Sohne des Picus verdichtet hatten, welcher fiir einen sehr weisen 
und verdienten Konig gait, der nach seinem Tode zum Schutz- 
gott des Landes nach Art der Indigeten geworden war und als 
solcher durch Opfer und Gesange verherrlicht wurde 4). Wenn 

1) Virg. Aen. VIII, 314 Haec nemora indigenae Fauni Nymphaaque 
tenebant gensque virum truncis et duro roborc nata etc. Iuvenal Sat. VI, 
11 Quippe aliter tunc orbe novo coeloque recenti vivebant homines, qui 

rupto robore nati compositive Into mdlos habuere parentes. Vg’l. Griech. 
Myth. 1, 57. 

2) Vgl. Virg. Aen. X, 550, Sueton Vitell. 1 und die Sage vom umbri- 
schen oder etruscischen Ocnus b. Silius It. V, 7 vgl. Virg. A. X, 197 und 
Muller Etr. I, 132, II, 274. 

3) Gell. N. A. V, 21, XIII, 9. 
4) Dionys 1, 31, vgl. Prob. z. Virg. Ge. I, 10, Iustin XLIII, 1, Aurel. 

Viet. 4 u. A. 
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man ihn in Lavinium den Gemahl der fiir identisch mit der Circe 
gehaltnen Nymphe Marica nannte, so waren diese Nymphen und 
Gottinnen wold nur verschiedene Localformen der einen Fauna 
oder Bona Dea. 

Auch der Cultus des Faunus war meist ein sehr alterthum- 
licher geblieben, da er mit seltnen Ausnahinen im freien Felde 
verehrt wurde, entweder in Hohlen oder in Hainen und durch 
beilige Baume, z. B. den wilden Oelbaum an der laurentischen 
Kuste, an welcbem nach Virgil Aen. XII, 766 die Schiffer nacli 
glucklicher Riickkehr ihre Kleider dem guten Schutzgeiste der 
Heimath zu weihen pflegten. Auf dem Lande scheint man ihm 
monatlich ein Opfer dargebracht zu haben ]), obwobl ihm spe¬ 
cif die Nonen des December heilig waren, ein landliches Fest 
beim Eintritt des Winters, woriiber bereits nach Horaz berichtet 
ist. In Rom dagegen war das alte und alterthumliche Fest der 
Lupercalia am 15. Februar, also bei der Annaherung des Frtih- 
lings, der Verherrlichung des siihnenden und befruchtenden Lu- 
percus gewidmet, dessen Heiliglhum in der bekannten Hohle am 
Palatinischen Hiigel, das sogenannte Lupercal, fiir das alteste 
aller Heiligtluimer auf stadtischem Grund und Boden gehalten 
wurde. Es war eine Hohle nach Art der griechischen Panshohlen, 
dieselbe in welcher der Sage nach die Wolfin des Mars die Zwil- 
linge stillte. Einst hatte sie, von mehr als einer Quelle tropfend, 
in einem dicliten Gebiisch alter und heiliger Baume gelegen, spa- 
ter war sie in einem der belebtesten und gliinzendsten Quartiere 
der grofsen Stadt nur noch das alterthumliche Merkmal und Wahr- 
zeichen einer Zeit, wo Hirten und Rauber, wilde Thiere und die 
Fluthen des Tiber sich um die Wiege* der kiinftigen Weltstadt 
stritten 1 2). Die gewohnliche Ueberlieferung wardafs unter jenem 
Aboriginerkonige Faunus der arkadischeEvander an die latinische 
Kuste verschlagen wurde und vom Faunus freundlich aufgenom- 

1) Probus 1. c. Eundern Pana, eundem Inuum, eundem Faunum qi/i- 
dam mterpretantur, quod ei in Italia quidam annuum sacrum celebrant, 
quidam menstruum. 

2) Dionys I, 79; II, 32, vgl. meine Regionen der St. R. S. 1S7ff. Bei 
Virg. Aen. VIII, 630 fecerat et viridi fetam Mavortis in antro procubuisse 
tup am, geminos lime ubera circurn ludere pendentis pueros etc. ist zu ver- 
binden Mavortis lupam. Faunus ist in der Geschichte der Zwillinge Fau- 
stulus, die Wolfin Acca Larentia, welche auch Lupa genannt wird, oder 
Fauna d. i. in diesem Culte Luperca, s. Arnob. IV, 3 quod abiectis infan- 
tibus pepercit lupa non mitts Luperca Dea est auctore appellata Varrone. 
Lactant. 1, 20, 1 Romuli nutrix Lupa honoribus est ajfccta divinis. 
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men auf dem Palatinischen Hiigel das sogenannte Palatium ge- 
stiftet, an seinem Abhange jene Hohle dem lykaischen Pan seiner 
Heimath geheiligt babe, demselben welchen die Romer spater 
Lupercus und Inuus nannten 1). Indessen ist schon von Andern 
bemerkt vvorden dafs dieser Evander nur cine griechische Maske 
des alten latinischen Nationalgottes Faunus ist, der bier seine 
Heiligthiimer selbst stiftet so gut wie der romische Hercules 
selbst den Dienst seiner ganz in der Niihe gelegenen Ara Maxima 
und in andern Cultusiiberlieferungen andre Gotter. Dem Luper- 
cal entspricht die Feier der Lupercalia 2), dessen alterthumliche, 
in Rom immer mit grofser Lust und Liebe geptlegte Gebrauche 
auf Befruchtung und Siihnung des Landes, der Stadt, ihrer 
Einwohner und ihrer Heerden deuten. Als Tag der Siihnung 
hiefs dieser Festlag dies februatus von februare in derBedeu- 
tung reinigen und siihnen, daher der ganze Monat Februarius 
seinen Namen bekommen hatte3). Fiir die Festfeier d. h. fur 
die Tradition und Verrichtung der herkommlichen Gebrauche 
bestanden seit unvordenklicher Zeit zvvei Collegien oder Sodali- 
taten sogenannter Luperci, derFabiani und Quintiliani, welche 
diese Namen nach ihren mythischen Stiftern und Anfiihrern an- 
genomnien batten und meist junge Leute waren; vermulhlich 
bestand jedes Collegium aus 12 Mitgliedern4). Die Feier begann 
mit einem Bocksopfer im Lupereal, bei welchem der Flamen 
Dialis zugegen war5) und auf welches wie gewohnlich ein Opfer- 

1) Liv. 1, 5, vgl. Ovid F. V, 99, Serv. Georg. I, 10, Schwegler R. 
G. 1, 351 IF. 

2) Dionys 1, 32, Ovid F. II, 265IF., Plut. Rom. 21, Kal. Maff. und 
Fames, z. 15. Febr. 

3) Varro 1. 1. VI, 13. 34. Rex (Sacrorum) quoin ferias menstruas 
Nonis Februariis edicit (S.140), hunc diem februatum appellat. Februum 
Sabini purgamentum, et id in sacris nostris verbum, nam et Lupercalia J'c- 
bruatio, ut in slntiquitatum libris demonstravi. Vgl. Ovid F. II, 19IF. 

4) Ich Folgere dieses aus Arnob. V, 1, wo die zwo'If casti iuvenes, die 
den Picus und Faunus an der Quelle greiFen, hdchst wahrscheinlicb die 
Luperci sind. Ueber die Fabiani und Quintiliani s. Paul. p. 87, Orelli n. 
2253IF. und Marquardt Handb. IV, 400IF. Die Fabiani entsprechen der 
gens Fabia, die Quintiliani der Albanischen gens Quintilia. Auf gewisse 
Vorziige der Fabii oder Fabiani beim Opl’er deutet Ovid F. II, 371 ff., ver- 
mutblich waren die Quintiliani von spiiterer StiFtung. In der populii- 
ren Tradition galten Romulus und Remus fiir die Stifter der beideu 
Haufen. 

5) Varro I. 1. V, 85, VI, 13 Luperci quod Lupercalibus in Lupercali 
sacra faciunt. Ovid F. II, 280 und Serv. V. A. VIII, 341 sub monte Pala~ 
tino est quaedam spelunca, in qua de capro luebatur i. e. sacrificabatur 
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mahl folgte. Bei dem Opfer beobachtete man den bedeutungs- 
vollen Gebrauch, dafs zwei Jiinglinge vornehmer Abkunft herbei- 
gefuhrt und von den Opferern mit blutigem Messer an der Stirne 
beriihrt wurden, worauf Andre das Blut mit in Milch getrankter 
Wolle gleich wieder abwischten, die Jiinglinge selbst aber lachen 
mufsten: entweder ein sinnbildlicher Act der Suhnung durch das 
Blut des Opfers oder eine Erinnerung an altere Menschenopfer. 
Nach dem Mahle umgiirteten sich dieLuperci mit den Fellen der 
geopferten Bocke, zerschnitten andre in Riemen und liefen so 
zunachst urn die Palatinische Altstadt, namentlich auf der heili- 
gen Strafse auf und ab, dann iiber das Forum und uberhaupt 
durch die Stadt, bis auf jene Umgurtung vollig nackend, in wel- 
cher Weise auch das Bild des im Lupercal verehrten Faunus costii- 
miit war * 1). Das romische Yolk nannte die Luperci wegen dieser 
Bekleidung creppi d. i. Bocke, mit einer noch jetzt in Rom und 
Neapel gewohnlichen Lautverschiebung fur capri2). Das Her- 
umlaufen der Luperci und ihr Costum erldarte man sicli auf ver- 
schiedne Weise; der wahre Grund liegt auch hier in den Ideen 
der Remigung und Befruchtung, vvelche durch den Umlauf der mit 
den Fellen der geopferten Bocke Bekleideten und die Beriihrung 
der Begegnenden mit den daraus geschnittenen Riemen durch die 
ganze Stadt getragen werden sollte3): wobei sowohl die verwandte 
Bekleidung und die ahnlichen Gebrauche der Iuno Sospita von 
Lanuvium (S. 247) als die Gebrauche der Griechen bei der Suh- 
nungsfeier des Zeus mit dem sogenannten Zeus-Yliefse {/hog 
xipdiov), endlich jene Anwendung der Felle beim Traumorakel 
des Faunus verglichen werden konnen. Auch wird in einer leider 
mcht in alien Punkten verstandlichen Stelle bei Varro 1. 1. YI, 34 
ausdrucklich gesagt, dafs an dem dies februatus das Yolk durch 
einen siihnenden Umlauf der luperci urn die Palatinische Altstadt 

unde et Lupercal dictum nonnulli putant: eine falsche Etymoloffie, deren 
auch Quintil. 1, 5, 66 gedenkt. 

1) Iustin XLIII, 1, Ipsum dei simulacrum nudum caprina pelle ami- 
ctuvYi est, quo habitu nunc Romae LvpercaUbus decurritur. 

2) Paul. p. 57. So sagten die Bauern fibra fiir herba, Nigid. Fig. p. 
11 Hertz, und nach Placid, gl. sagte man dracumis fiir lacrimis, fre- 
stram lur fenestrain. 

3) Ovid F. 11,31 Mensis ab his dictus, secta quia pelle luperci Omne 
solum lustrant idque piamen habent. Vgl. ib. v. 2S1 ff. Plut 
Ro“-aJ}> Varro b. Augustin C. D. XVIII, 12 und 17, welcher in dem Auf- 
und Ablaufen der luperci auf der Sacra Via eine Beziehung auf die Deuca- 
liomsche Fluth zu linden glaubte. 
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gereinigt sei1), so dafs also nach dem Opfer im Lupercal zunachst 
der Umlauf um diesen Theil der Stadt und darauf erst der discur- 
sus durch die ubrigen Theile erfolgte: bei welcher Gelegenbeit 
von den Frauen der bekannte Gebrauch beobachtet wurde, sicli 
den lupercis in den Weg zu stellen und sich von ihnen mil den 
Riemen der dem Faunus geopferten Bocke in die flache Hand 
schlagen zu lassen2). Immer gait der Bock und Widder ganz 
vorzugsweise fur das Thier des befrucktenden Triebes, bei den 
Griechen im Culte des Hermes und der Aphrodite, bei den Ro- 
mern in dem des Faunus und der luno Lucina (S. 243); daher 
die Lupercalien bisweilen ausschliefslich auf die Verehrung des 
Inuus und auf Befruchtung bezogen wurden. Aufser den Bocken 
wurden auch Hunde geopfert3), welches Thier wie bemerkt we- 
gen seiner feinen Witterung dem damomschen Wesen des Faunus 
zu entsprechen schien. Endlich war mit diesen alten sinnbildli- 
chen Gebrauchen allerlei volksthiimliche Lust und Kurzweil ver- 
bunden, wie sie sich bei einem solchen Aufzuge der meist jungen 
Manner, wenn sie lialb nackend und lialb thieriscb, von Salben 
triefend und aufgeregt von Wein und ausgelassener Festlust durch 
die Stadt liefen und die Frauen ungestraft necken durften, natiir- 
lich und von selbst einstellte4). Im J. 45 nach der Riickkehr 
Ciisars aus Spanien wurde ilnn zu Ehren ein drittes Collegium 
der Luperci Iulii gestiftet, und diese waren es welche ihm bei 
der Lupercalienfeier des nachsten Friihlings durch ihren Vor- 
stand Antonius, der damals Consul war, auf olfnem Markte das 
Diadem anboten5): eine verhangnifsvolle Auszeichnung, denn 
vier Wochen darauf fiel Casar unter den Dolchen seiner Morder. 
Um den Ausartungen der letzten Vergangenheit zu steuern, stellte 

1) Quod turn februatur populus i. e. lupercis nudis lustratur atili- 
quom oppidum Palatinum gregibus humanis cinctum, wo die greges hu- 
mani wohl nach Analogic des sacrificium huinanum Paul. p. 103 von Siihn- 
opfern und das cingere wie circuire, also der ganze Ausdruck von lustri- 
renden Umziigen zu verstehen ist. Vgl. Dionys 1, 80 r\vi/.ct, t/Qrjv rovg 
71£qI to ilalavriov olxovvzag zwv vecov ix tov Avxulov red-vxoTKg 

7i(QisX0(.Tv dq6{A(p t!]V xojfirjv yvpivovg, vTit'QioGtihvovg rijv aldo'j Tcug 

doQcdg TWV V£OdVT(t)V. TOVTO dk Xa&ClQ(XOV TLVCt T(dv XlO/J,rjTWV 71KTQIOV 

Idvvuro, wg xccl vi>v eri dQurat. 
2) Iuvenal Sat. II, 142 nec prodest agili palmas praebere luperco. 

Vgl. Plut. Rom. 21, Caes. 61, Serv. V. A. VIII, 343, Paul, p.85 Februarius. 
3) Plut. Rom. 21, Qu. Ro. 68. 
4) Liv. I, 5 ut nudi iuvenes — per ludurn et lasciviavi currevent. 

Vgl. Cic. Philipp. XIII, 15, Plut. Anton. 12. 
5) Dio Cass. XLIV, 6, Sueton Caes. 76.79, Plut. Caes. 61, Anton. 12. 
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August das sacrum Lupercale und das alte Heiligthum wieder her, 
indem unbartigen Junglingen fiir die Zukunft die Theilnahme an 
dem Umlaufe verboten wurde1). Das yolksthiimliche Fest und 
die Collegien der Luperci haben sich bis in die letzten Zeiten des 
romischen Heidenthums behauptet. 

Aufser dem Heiligthume des Faunus im Lupercal gab es 
wahrscheinlich noch ein andres sehr altes in jener Gegend am 
Aventin, wo Numa mit seinen Junglingen den Picus und Faunus 
beschhchen hatte. Endlicb batte man im J. 558 d. St. (196 v. 
Chr.) von Strafgeldern dem Faunus auf der Tiberinsel einen Tern- 
pel erbaut, welcher zwei Jahre darauf eingeweiht wurde2 *). Der- 
selbe lag auf der obern Spitze der Insel, von wo der alte Wald- 
und Weidegott denn wenigstens den frischen Duft der raschen 
Stromung desFlusseseinathmen und sich nach seinem Ursprunge 
in den blauen Bergen der Feme aus der gerauschvollen Stadt hin- 
aus sehnen konnte. Die Bildung des Faunus wurde gewohnlich 
wie die des griechischen Pan, die des Geschlechts der Faune wie 
die der Panisken gedacht, oder auch wohl wie die des Silenos 
und Marsyas. Wenigstens ist zu vermuthen, dafs die Maske oder 
das Bild des Silenos auf den Miinzen verschiedner Stadte Italiens 
namentlich auf denen von Hatria, die auf dem Reverse den sclda- 
fenden Hund zeigen, den einheimischen Faunus bedeutet. Auch 
die Erzahlungen von dem phrygischen Konige Marsyas am Fuci- 
ner See, von welchem die Marser ihren Namen und die Kunst 
der Weissagung ableiteten2), sind wohl nur ein spaterer Aus- 
druck fiir den einheimischen Faunusdienst. 

5. Silvamis. 

Silvanus entspricht in alien wesentlichen Punkten dem Fau¬ 
nus, nui dafs seine Thatigkeit mehr auf das eigentliche Wald- 
leben beschrankt bleibt4), dafiir aber auch das alteste Ansiedler- 
und Dorfleben im Walde und die durch den Wald gezogenen 

1) Sueton. 31, Mon. Ancyr. IV, 2. 

2) Liv. XXXIII, 42, XXXIV, 53. Das Opfer wurde an den Idus des 
r ebruar gebracht, zwrn Tage vor den Lupercalien, Ovid F. II, 193. Vitruv 
ill, 1 spneht von einer aedes Iovis et Fauni. 

A III3)35P9in' H‘ N' IH’ 12’ 17’ S°lin- 2’ 6’ SiL Pun’ VIII> 503> Serv- V. 

4) Aurel. Victor. Or. G. Ro. 4 Hunc Faunum plcrique eundem Silva- 
num a silvis, [quidam] Inuum deum, quidarn etiam Pana esse dixerunt. 
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Grenzen mit umfafst und behutet; was diesem Gottesdienste in 
culturgeschichtlicher Hinsicht ein besondres Interesse verleiht. 
Wie Faunus ist er ein guter Geist, gelegentlich aber auch ein 
Spukgeist des Waldes, der in diesem baust, gelegentlich aus dem- 
selben wie Faunus einen markerschutternden Ruf ertonen lafst, 
bei nachtlicher Weile die Kindbetterin ini benachbarten Gehufte 
bescbleicht u. s. w. Auch ist er wie Faunus ein Gott der Fluren 
und des Viehstandes und Wolfsabwehrer'), obwohl er nicht wie 
dieser als machtiger Naturgott auch auf die befruchtenden Krafte 
tiberhaupt und auf die Gemuthserregung wirkt, sondern immer 
nur uni das eigentlicheWald- undBaumleben und umdasmensch- 
liche Treiben nur soweit es davon beruhrt wird sich bekummert. 
So war auch sein gewohnliches Bild das eines struppigen Alten,der 
im Dickicht wohnt, wo er mit den Faunen die Fichten und Stein- 
eichen behiitet und von Bauern und Hirten an einem landlich 
einfachen Altare mit dem Opfer eines Schaafbocks oder eines 
Schweines verehrt wird 1 2), oder das eines riistigen Alten, wel- 
cher mit einem derbenKnittel in der Hand erscheint, gleich dem 
wilden Mann mit dem entwurzelten Tannenbaum auf dem Wap- 
pen mehrerer Fiirsten Niederdeutscblands, das Haupt mit Wald- 
blumen bekranzt3): ein Freund der Heerden und der Hirten 
und selbst hin und wieder als weidender Ilirte gedacht4), auch 
ein Freund der Jager, deren einer ihm in England ein bleiben- 
des Andenken gestiftet hat5 6). Oder man dachte sich ilm als 
sorglichen Pflanzer und Forstmann, welcher einen zarten Setz- 
ling an der Wurzel tragend durch den Wald geht und auf alle 
jungen Stamme Acht hat0), ein Gott derBaume, derHaine, auch 
der menschlichen Anpflanzungen und Garten, daher sein Bild 
auch in den Hainen der Gotter und in den Garten der Menschen 
gewohnlich zu finden war, meist in der allereinfachsten und pri- 

1) luporum exactor, Lucilius b. Non. Marc. p. 110, vgl. Virg. Aen. 
Y1II, 600 arvorum pccorisque deo. 

2) Horat. Od. Ill, 29, 22 horridi dumeta Silvani. Martial. X, 92, 5 
semi do eta villici manu structas tonantis aras horridi que Silvani, wo to- 
nans sein schallendes Rufen im Walde ausdriickt, s. Liv. II, 7. Vgl. luven. 
VI, 447. 

3) Virg. Eel. X, 24, Georg. II, 494, Grat. Falisc. Cyneg. 20. 
4) Vgl. die Inschrift aus der Gegend von Capistrano in den Abruzzen 

b. Henzen n. 5751 Magne Beus Silvane potens, sanctissime pastor. 
5) S. die Inschr. aus Stanhope bei Or. n. 1603 Silvano Invicto Sacrum 

— ob aprum exitniae formae captum, quem multi antecessores praedari 
non potuerunt. 

6) Virg. Ge. I, 20 und dazu Servius. 
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mitiven Form, wie sie sich aus dem Baumcultus unmittelbar 
entwickelt hatte 1). Alle derartige Pflanzungen auf dem Felde 
Oder die Lichtungen im Walde, wo ein kuhles Laubdach eine 
schattige Grotte, erne murmeJnde Quelle in der Mittagshitze den 
j’irt.en lockte2 *) Oder am Abend die Dorljugend versammelte oder 
bei landlichen Festen die Umziige zur Rube einlud, wurden von 
sf.,,st 2u geweiheten Statten des Silvanus, der eben dadurch, als 
stiller I heilnehmer so vieler menschlicher und landlicher Leiden 
und Freuden, alien Land- und Dorfbewohnern niclit weniger 
nahe stand als die Laren, Ceres, Liber Pater, Pales und andre 
Cotter. Daher Silvanus iiberall zu den Gottern des landlichen 
Gottesdienstes gehorte und namentlich bei den Erndtefeierlicli- 
keiten immer mit bedacht wurde, sowohl von dem Ackersmann 
a!s von dem Wmzer und dem Baumziichter 3). Eben dieses ge- 
muthliche \erhiiltnifs des Silvanus zur menschlichen Ansiedlung 
und die grofse Ausdehnung der Walder im alien Italien machten 
lhn zugleich zu einem Gotte der Grenzen und des Grundei- 
genthums, sowohl in offentlichen als in privaten Besitzungen 
was diesem Gotte vollends eine grofse Popularity verliehen hat’ 
so dafs namentlich die Inschriften und ortlichen Denkmaler sei¬ 
ner aufserordentlich oft gedenken. Die Waldgrenzen sind iiberall 
me altesten 4 * *), daher die Waldgotter nothwendig zu den Grenz- 
gottern gehoren, vor alien Silvanus, dem man also im alten Italien auf 
derGrenze eineLichtung (lucum) zu weihen und damit dieGrenze 
selbst unter semen Sclmtz zu stellen pflegte; vgl. die schone Schil- 
derung \irgils Aen. \III, 596IT. von einem solchen Ileiligthume 
des Silvanus bei Caere, welches die ersten Ansiedler dieser auf der 
Grenze von Latium und Etrurien gelegenen Gegend geweiht hatten, 

i • ^ ,P*C ^nsc*11‘- k. Or. n. 1613 Silvane sacra semicluse frcm.no Et 
huiusalh summe custos hortuli. Vgl. das simulacrum Silvani unter dem 
alten Feigenbaum vor dem f. des Saturnus in Rom, Plin. XV 18 20 und 
Lucilius b. Non. More. p. 110, „ Silvanns ojactor ’,t filfurS 

Hpf nHb°rUm &eJla"nt w*rd, well jede Besehadigung der Baume eines Wal- 
des oder eines Hams fur ein boses Zeichen angesebn wurde und solche 

wu™en.name 1C ‘ aUS dCn Haine" dei’ G5Uer 3ufs S0rofahigste entfernt 
2) Prop. IV, 4, 3 If. 

16193)wVf-kVir^-Pe' 1f 2°’ PTTat- Epod- 2’ EP- U> h 139ff., Or. n. 
1612, wo Liber, Silvanus und Hercules, auch ein Gott des landlichen Se¬ 
vens, zusammen genannt werden. 

4) Vgl. iiber die Waldgrenzen im deutseben Alterthum J. Grimm in 
den Abh. d. Berl. Akad. 1843 S. Ill und 116IF. Ein Waldgeist haut 
die Grenze zwischen Schweden und Rufsland, Ders. D. Myth. S 455**) 
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am kiihlen Strome einen weiten, durcli alien Glauben geheiligten 
Hain, der von ausgeschweiften Hugeln und einem dichten Tannen- 
geholz umkranzt war. Im Walde d. h. auf ausgerodeten Platzen sie- 
delten sich aber auch die einzelnen Gehofte zuerst an, denn auch in 
Italien hat die Axt des Hinterwaldlers lange der Cultur der Dorfer 
und Stadte vorarbeiten mussen; ja das Andenken und die Ueber- 
lieferungen aus diesen entlegenen Zeiten scheinen sich grade im 
alten Italien, wo die Kernvolker im Gebirge so lange als moglich 
in Dorfern und selbst die Romer am liehsten auf dem Lande leb- 
ten, besonders lebhaft erhalten zu haben. Daher der Cultus des 
Silvanus auf jedem italischen Bauernhofe, woriiber eine merk- 
wurdige Stelle in den Schriftender romischen Feldmesser (Grom, 
vet. p. 302) naheren Aufschlufs giebt. Seine allgemeine Bedeu- 
tung war auch hier die des Grenzgottes, welcher gleichsam von 
seinem Gebiete, dem Walde, zuerst das Stuck zur Rodung her- 
gegeben und auf derselben den ersten Grenzstein des neugewon- 
nenen Grundstiicks aufgerichtet hatte. Doch pflegten auf jedem 
Grundstiicke(possessio) drei verschiedene Silvane unter verschie- 
denen Benennungen verehrt zu werden: 1) der domesticus, wel¬ 
cher fiir Haus und Hof Sorge trug, 2) der agrestis, welchem die 
Heerden und die Ilirten anempfohlen wurden, und 3) der orien- 
talis d. i. der Silvanus der Grenze im engeren Sinne, der tutor 
finium, wie Horaz Ep. 2, 22 ihn nennt, dem auf der Grenze 
verschiedener Grundstiicke, deren Marken von dort ausgingen 
(oriebantur) ein eigner Hain geweiht zu werden pflegte1). So viel- 
seitig hatte sich also das Wesen dieses einfachen und alterthiim- 
lichen Waldgeistes mit der Zeit gestaltet; daher ihm auch die 
Inschriften sehr verschiedene Beinamen geben, meistens urn ihn 
im Interesse des landlichen Eigenthums um seinen Segen und 
um seinen Schutz zu bitten. So nennen auch sie ihn domesticus, 
aber auch casanicus oder vilicus, oder auch als den Schutzgott 
eines bestimmten Grundstiickes mit dem Namen desselben oder 
seines Eigenthiimers 2). Oder sie nennen ihn conservator und 
custos d. h. Bewahrer und Mehrer des Gutes; ja noch mehr, er 
ist auch Behiiter aller zum Hofe gehoriger Leute, vor alien des 

1) Orientalis, cui est in confinio lucus positus, wobei zur Erklarung 
hinzugesetzt wird: a quo inter duos pluresve (zwischen 2 oder 3 Nach- 
barn) fines oriuntur. Ideoque inter duo pluresve est et lucus finis. 

2) So wird genannt ein Silvanus Staianus, Sinquas, Pegasianus, Cae- 
serianensis und Caminensis u.s.w., vgl. die Inschriften b. Orelli n. 1587if., 
Henzen n. 5740if. und Mommsen Unterital. Dial. S. 132. 
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Ilerrn, daher salutaris und ein guter Schutz aufderReise, indem 
er fur eine frohlicheHeimkehr zum heimischenHeerde sorgt und 
insofern selbst den Laren und Penaten nahe verwandt ist ia 
selbst als lar agrestis verehrt vvurdei). Yorzuglich legen zwei 
grofsere Gedichte ein beredtes Zeugnifs ab von der Frbmmi°-- 
keit der Alten und ihrem Sinne fiir Heimath und stille Landlich- 
keit, das eine von einem kaiserlichen Verwalter, welcber auf 
einer Reise fiber die Alpen in einem Haine des Silvanus Schutz 
gefunden hatte und dort um gliicldiche Riickkehr in seine schone 
Heimath bittet, wo er unter des Waldgottes Obhut sein Feld 
dankbar bauen und ihm tausend hohe und schone Raurne weihen 
wolle (Or. n. 1613), das andre aus einem Thale der Abruzzeri 
und das Denkmal der bescheidenen Fiirbitte eines Verwalters fiir 
das W ohl der guten Antonine und seiner eignen Angebbrigen 
(Henzen n. 5751). Sehr gewblinJich ist in solchen Inschriften 
auch das Beivvort Sanctus, olmeZweifel auch wegen seiner Fiir- 
sorge fiir Eigenthum und Begrenzung. Selbst in der grofsen 
Hauptstadt Rom scbeint Silvanus in den zahlreicben Parks und 
Giii ten dei Kaiseizeit oft nach landlicher Weise verehrt worden zu 
sein 2) hin und wieder auch als Schutzgeist (Sanctus Salutaris), 
als welcher er namentlich auf einer Besitzung des Kaisers Tra¬ 
jan auf dem Aventin durch Tempel und Bilder verherrlicht 
wurde1 * 3). Die wiederholt ervvahnten collegia Silvani waren ver- 
muthhch Leichencommune, da Silvanus mit der Fichte oder Cy- 
presse in der Hand abgebildet zu werden pflegte und beide 
Baume eine specielle Beziehung auf Tod und Leichenbegangnifs 
batten i). Auf den erhaltenen Votivbildern ist seine Darstellung 
seltner die des struppigen Waldgottes als die des Pflanzers und 
Gartners, wie er m den zahlreicben Garten in und um Rom von 
den Aufsehern vielfach verehrt sein mag. Die Griechen identifi— 
cirten auch ilm und sein Geschlecht mit Pan und den Panisken; 

1) Or n. 1604, vgl. 1587—89, 1595. 96, Henzen n. 5750. 
■' ,§}' “ie aet^es Silvani in colie Viminali einer Inschrift vom J. Ill 

n. Chr. b. Or. n. 4956. 

3) Or. n. 1596. 2518. Trajan wohnte auf dem Aventin, ehe er Kaiser 
wurde, und muchte auch spater dort verschiedene Anlagen, s. meine Re- 
gionen S. 200If. Sehr gewohnlich ist der Silvanus Augustus als Schutz¬ 
geist des Kaisers und des kaiserlichen Hauses; daher die Abkiirzung S. A. 
S. d. l. Silvano Augusto Sacrum, Marini Atti p. 542. 

4) Daher Silvanus Dendrophorus Or. n. 1602 und die oft erwahnten 
Collegia Dendrophororum. Vgl. Virg.Ge.I, 20 und die Script, rer. mythic, 
lat. 1, 6 und 178. J 
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daher das Mahrchen vom Krathis bei Probus z. Virg. Ge. I, 20, 
wo dieser Flufsgott mit einer Ziege den Silvanus erzeugt, der 
hier als gutmuthiger, aber halbthieriscberPanisk geschildert wil d. 
Der Eigenthiimer der Heerde erzieht ibn und Silvanus lohnt die 
Pflege durch Vermehrung seines Vermogens. Als er aber heran- 
gewachsen ist, offenbart sich die achte Waldteufelnatur, daher 
der Herr ihn in den Wald tragt und dort laulen lafst. Audi der 
Fichtenkranz, die Pansllote und das Mahrchen von der Echo 1) 
wurde von deni griechischen Gotte auf diesen italischen uber- 
tragen. 

Das Geschlecht der Waldfrauen wil d von den romischen 
Dichtern gewohnlich mit den griechischen Namen der Nymphen 
und Dryaden benannt, wahrend das bohere italische Allerthum 
und die volksthiimlicbe Tradition dafiir den Namen der Virae, 
Vires, Virgines und Viragines gebrauchte, s. oben S. 88. Die 
bin und wieder auf alten Denkmiilern (Or. n. 2099 — 2105) er- 
wiihnten Silvanae oder Suleviae und Silviae, welche auf Feldern 
und in den Waldern, namentlich auf Kreuzwegen zu Hause sind, 
gehoren mehr dem deutschen, celtiscben und slavischen Volks- 
glauben an als dem italischen. 

6. Maia und Bona Dea. 

Der Fauna, von welcher beim Faunus die Rede gewesen, 
mag sich Bona Dea anreihen, dieselbe Gottin und fast derselbe 
Name, denn Fauna ist die Gute, die Holde, wie die Hulda unsrer 
Vater, welche auch Frigga d. i. die Freie, die SchOne und Berlita 
d. i. die leuchtende, die belle hiefs. Auch Maia war ein andrer 
Name derselben, denn beide, Bona Dea und Maia, wurden am 
1. Mai gefeiert, und die Identitat von beiden mit der Fauna wird 
ausdriicklich in der Stelle eines alten Schriftstellers bezeugt, wel¬ 
cher alle diese Namen fur verschiedene priesterliche Anrufungen 
einer und derselben Erdgottin erklart2). Der Beiname Maia, 

1) Vgl. das mehrfach wiederholte Relief mit der Inschrift: Silvano 
littorali et Musae Laetus, wo Wieseler unter der Muse die Nymphe Echo 
versteht. Auch in den Versen des Attius b. Cic. N. D. II, 35 Silvani inelo 
consimilern ad aures cantuin et auditum refert liegt eine Uebertragung aus 
dem Griechischen zu Grunde. Vgl. Bdtticher Baumcultus fig. 6. 16 13 

und 32. 
2) Macrob. I, 12, 21 Auctor est Cornelius Labeo huic Maiae i. e. Ter- 

rae aedeni Kalendis Mails dedicatam sub nomine Bonae Deae, et eandevi 
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welcher sich im Tusculanischen Dienste des Jupiter in mann- 
hcher Form wiederholt (S. 241), ist desselben Stammes wie ma- 
gis maior, auch mactus u. s. w., so dafs er also eigenflich eine 
Grofse \ermehrung, Wachstlmm verleihende Gottin bedeutet: 
daher der Monat Maius, wo alle Vegetation im besten Wachsthum 
begriffen ist. Maia selbst wurde in den alien romischen Gebeten 
specie!] als Maia Volcani angerufen und dessen Frau genannt') 
als erne fordernde und segnende Gottin derFlur, mit welcher sich 
im Monale Mai die belebende und beseelende Kraft des Feuers 
verbindet um alle Bluthe und Frucht des Sommers zu erzeu^en. 

u . •[. ?°?a Dea aber werden liei verschiedenen Autoreri 
allerlei Mahrchen und Legenden erzahlt, welche der bildlichen 
Darstellung dieser Gottin und den Gebrauchen der nachtlichen 
reier im December, wo diese Gottin von den Frauen im Hause 
des obersten Staatsbeamten um Heil und Segen fur das romische 
Volk beschworen wurde, genau entsprechen 2). Ihr Bild hielt in 
derlinken Hand ein Scepter, daher man ihr eine konigliche Ge- 
walt gleich der Juno zuschrieb, mit welcher sie auch die Eigen- 
schaft theilte, dafs sie wesentlich eine Gottin der Frauen und der 
weiblichen Empfangnifs war2), wie die Erdgottinnen alter Natur- 
religionen Andre verglichen sie mit der Proserpina, weil ihr 
wie der Ceres und Proserpina bei den Griechen zur Saatzeit 
Schweine geopfert wurden, Andre mit der chthonischen Hekate 
und mit der Semele, der Mutter des Dionysos. Auch nannte 
man sie eine Tochter des Faunus, welche den briinstigen Trie- 
ben des Vaters widerstrebend von ihm mit einer Mvrtenruthe 
gezuchtigt worden sei; sie aber babe selbst nachdem der Vater 
sie mit Wein berauscht batte, seinem Geluste nicht nachgegeben 

rPQt!!lt)eftFaUnUS 81<S Ir! eine Sch,anoe verwandelt und in dieser 
Gestalt der e.gnen Tochter beigewohnt: eine Erzahlung welche 
icht wohl anders als von der Befruclilung der Erde durch den 

mannlichen Naturgeist des Waldes und aller Vegetation verstan- 
den werden kann (S. 340), welcher im Winter gewaltsam auf- 

esse BonamDeam et Terrain ex ipso riht occultiore sacrorum doceri vosse 

eutm^ivd&tZZ™ Bmmn Open, et Fat,earn plufi- 

1) Gellius N. A. XIII, 23, Macrob. I, 12, 18. 

aa 4 rr «- ^ 

12 27 Ph?tVlci? qanneK sieDdeshaTlb, V ^ yvvcuxeta s. Macrob. 1. 
Beat!7 P1Ut CaeS‘ 9> DahCr Pr°P- IV> 9> 25 femineae loea clausa 
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tritt, im Friihlinge aber Erde und Wald mit dem siifsen Taumel 
der Lust erfiillt; daher auch Faunus vorziiglich zu Anfang des Win¬ 
ters und des Fruhlings gefeiert wurde. In Rom berief man sich 
bei diesen Erzahlungen darauf dafs in dem Tempel der Bona Dea 
kein Myrtenzvveig geduldet wurde, wohl aber cine Weinlaube 
fiber ihrem Haupte sich wolbte und ein Krug mit VVein bei ihr 
zu sehen war, nur dafs man den den romischen Frauen in al- 
tester Zeit aufs strengste verbotenen Wein euphemistisch Milch 
und jenen verdeckt hingestellten Weinkrug einen Honigkrug (mel- 
larium) nannte. Audi sah man eine heilige Schlange bei dem 
Bilde der Gottin, wiihrend andre zahme Schlangen von der Art 
wie sie in Rom sehr haufig waren in ihrem Tempel gehalten wur- 
den und die Frauen ihre Feier unter geflochtenen Weinlauben zu 
begehen pllegten. Wieder Andre verglichen diese Goilin mit 
der griechischen Medea, weil in ihrem Tempel allerlei Heilkrauter 
aufbewahrt wurden, von denen die Priesterinnen den Leidenden 
verabfolgten, und endlich Varro erzahlte, diese Tochter des Fau- 
nus sei von solcher Zucht und Keuschheit gewesen, dafs sie nie 
das Frauengemach verlassen und keinen Mann je gesehen habe 
noch von einem Manne gesehen worden sei, ja man habe me¬ 
nials ihren Namen offentlich nennen horen: weshalb auch nie- 
mals ein Mann in ihren Tempel gelassen werde. Dagegen gait 
sie in andern Erzahlungen nicht fur die Tochter, sondern fur 
die Frau des Faunus und fur eine Waldnymphe, in welchem Zu- 
sammenhange auch die Geschichte von ihrer Trunkenheit und 
dem Schlage mit der Myrtenruthe anders lautete: nehmlich weil 
sie heimlich einen ganzen Krug siifsen Weins geschlurft und dar- 
fiber trunken geworden sei, habe der Gemahl sie mit jener Ruthe 
gestrichen (Plut. Caes. 9, Qu. Ro. 20). Also eine weibliche Got¬ 
tin des Erdbodens und der Vegetation wie Fauna, fruchtbar und 
empfanglich und eine Gottin alles Segens, welchen die Erde spen- 
det, aber zugleich ekstatisch bewegt und verzfickt wie Faunus 
und des Zaubers und der Heilung und allerlei verborgner Wis- 
senschaft kundig wie Circe und Medea und Hekate, daher man 
auch sie Fatua nannte, wofflr man spater auch Fantua sagte ’). 
Dafs sie in Rom fur eine streng jungfrauliche Gottin gehalten 

1) Martian. Cap. II, 167 und dazu Kopp. Vgl. oben S. 338 und Lac- 
tant. 1. c. quam, Gabius Bassus Fatuam norninaiam trad'd, quod mulieribus 
fata canere consuevisset ut Fannum viris. Bei Serv. V. A. VIII, 314 hie 
Faunus habuisse fiUam dicitur omam castita et disciplinis omnibus eru- 
ditam, quam quidam quod nomine diet prohibitum fuerat Bonarn Beam ap- 
pellatarn volunt, ist zu schreiben omnium castissimam. 

Preller, Rom. Mythol. 23 
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wurde, hangt zunachst damit zusaramen, dafs sie wie Juno zu- 
gleich ein Bild der matronalen Fruchtbarkeit und der matronalen 
Wurde war, mit welclier es in guten Zeiten fiberhaupt und na- 
mentlich bei religiosen Gelegenheiten d. h. im Dienste weiblicher 
Gottinnen immer sehr strenge genommen wurde; daher auchbei 
diesem Gottesdienste eigentlich nur ganz unbescholtene Frauen 
zugelassen werden soilten und vollends bei dem nachtlichen Opfer 
alles Mannliche mit solcher Aengstlichkeit entfernt wurde, dafs 
selbst solche Bilder, auf denen Manner oder Thiere mannlichen 
Geschlechts zu sehen waren, verhangt wurden. Der tiefere Grund 
aber ist gewifs aucb hier in der Natur der Erde und andrer Erd- 
gottinnen zu suchen, wie z. B. auch die arkadische Demeter und 
Demeler Thesmophoros zugleicli als jungfraulich widerstrebend 
und als zuchtige Hausfrau und das gottliche Yorbild jeder zugleicli 
fruchtbaren und streng sittlichen Ehe gedacht wurde. Das alte 
Ileiligthum der Bona Dea befand sich in Rom am Abhange des 
Aventin gegen die Piscina Publica, unter dem Felsen (saxum), 
auf welcbem Remus die Vogel beobachtet hatte, daher die Gottin 
in diesem Cube den Beinamen Subsaxana ffihrte 1). Auch dieses 
war ursprtinglich ein scbattiger Hain mit einer reichlicb iliefsen- 
den Quelle gewesen, daher die Sage ging, dafs Hercules, dessen 
Heiligthfimer an der andern Seite des Aventin lagen, bei seinem 
Aufenthalte in Rom dfirstend nach einem Labetrunk aus der 
Quelle verlangt habe, aber von den feiernden Frauen und der 
Priesterin als Mann mit Abscheu zurfickgewiesen sei2), weshalb 
nun aucb seinerseits Hercules befahl, dafs keine Frauen bei sei¬ 
nem Gottesdienste zugelassen werden soilten. Der Tempel lag 
fiber dem Haine am Abhange des Hfigels und war von einer Ve- 
stalin Claudia am 1. Mai, dem altherkommlichen Feiertage der 
Gottin eingeweiht worden3). So boren wir auch im J. 123 v. Chr. 
von einer frommen Stiftung der Vestalin Licinia in diesem Hei- 
ligthume, welches zuletzt durch Livia, die Gemahlin des August, 
wiederhergestellt worden war, daher die Gottin seitdem officiell 
Bona Dea Restituta genannt wurde4). Jenes nacbtliche Opfer 

1) Ovid F. V, 148IF., meine Regionen d. St. R. S. 196. 
2) Propert. IV, 9, 23 ff., Macrob. I, 12, 28. Es scheint wohl dal's 

dieser Hain und diese Quelle dieselben sind, wo Pieus und Faunus von 
Numa gefangen werden, s. S. 170. 338. 

3) Ovid F. V, 155, Macrob. I, 12, 21, vgl. Cic. pr. domo 53, 136. Es 
ist bedenklich jene Vestalin Claudia fiir identisch mit der Matrone Claudia 
Quinta (S. 447) zu halten. 

4) Ovid F. V, 157, vgl. Marini Atti p. 543. Hadrian versetzte den T. 



BONA DEA. 355 

der Frauen gait fiir eins der altesten und heiligsten in Rom: 
Cicero de leg. II, 9, 21 nimmt bei seinem Verbote ahnlicher Sacra 
dieses Opfer ausdriicklich aus. Der Zeit nach fiel es in den An- 
fang des December * 1): seine Bedeutung war die eines Opfers 
und Gebetes fiir das romische Volk (pro populo Romano), daher 
es in dein Hause des hochsten Staatsbeamten (in ea domo quae 
est in imperio), entweder des Consuls oder des Prators, von 
dessen Frau und zwar unter Mitwirkung der Vestalischen Jung- 
frauen dargebracht vvurde. Ein Weiteres erfahren wir auf Ver- 
anlassung des bekannten Frevels des P. Clodius2). Dieser vor- 
nehine, reiche, verwegene und ausschweifende junge Mann, einer 
der machtigsten Fiihrer der geheimen Verbindungen, die damals 
den Staat und das Recht beherrschten, liebte Pompeja, die Ge- 
mahlin Casars und war ihrer Gunst sicber; docli wurde sie von 
Aurelia, der Mutter Casars, einer Dame von alter Zucht und Silte, 
strenge bewacht. Da nahm Clodius seine Zuflucht zur List, indem 
er sich in der Nacht, wo im Hause Casars das Opfer der Bona 
Dea dargebracht wurde und alle Mannspersonen aus demselben 
entfernt wurden, in der Verkleidung einer Harfenistin einschlich. 
Die Feier ist wahrscheinlich so zu denken, dafs zuerst jenes Opfer, 
ein Siihnopfer zarter Schweine, welches mit einem griechischen 
Worte Damium hiefs, dargebracht wurde 3), ohne Zweifel mit ei¬ 
nem feierlichen Gebete fiir das oflentliche Wohl, den Segen der 
Aecker, Fruchtbarkeit der Frauen u. s. w. Darauf begann eine 

an eine andreStelle, s. Spartian Hadr. 19 aedem Bonae Dcae transtulif, 
doch wohl innerbalb der alten Grenzen des Heiligthums. 

1) Im J. 63 v. Chr. wo es im Hause des Cicero begangen wurde, in die 
Nacht vom 3. zum 4. Dec., s. Plut. Cic. 19, Dio XXXVII, 35. Auf dieselbe 
Zeit, aber einen beweglichen Tag fuhren die Briefe Ciceros ad Att. I, 12 
und XV, 25. Vgl. Drumann Gesch. Roms II, 204. V, 502. 

2) Cic. ad Att. J, 13, 3, de Harusp. resp. 17, 37, Seneca Ep. 97, 2, 
Plut. Caes. 9, Dio Cass. XXXVII, 45. 

3) Iuvenal S. II, 86 atque Bonam tennerae placa/it abdomine porcae et 
inapio cratere Deam. Der grofse Krug ist jener Wejnkrug. Die Opfer- 
thiere also waren jene porcae oder porciliae piaculares, wie sie in den Ur- 
kundcn der Arvalischen Briider wiederhoklt erwiihnt werden und als Siihn¬ 
opfer an die Gotter der Erde und der Fruchtbarkeit herkbinmlich waren. 
Ueber das Wort Damium s. Placid, gl. p. 451 und Paul. p. 68, welcher hin- 
zusetzt: Dea quoquc ipsa Dainia et sacerdos eius damiatrix appella- 
batui'. Aus dem Lateinischen wird sich dieses Wort nicht erkliiren lassen. 
Vielmehr ist es das grieckische dctpiiov und mit so manchen andern Ge- 
brauchen und Benennungen aus dem griechischen Ritual, etwa dem des in 
den ersten Jahren der Ilepublik eingeliihrten Demeterdienstes heriiber- 

genommen. 
23* 
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ziemlich ausgelasseneFestlichkeit tier Frauen, bei welcher sie dem 
Character der Gottin gemafs, wie er sich in der Legende spiegeJt, 
unter heiterem Scherz und aufregender Musik allerlei sinnbild- 
liche Gebrauche verricbteten, die die Griechen an die Orphischen 
Mysterien erinnerten 1). Bei dieser Feier schlich Clodius sich ein, 
im Einverstandnisse rait einer Magd, welche vorauslief um der 
Ponipeja einen Wink zu geben. Da verirrt er sich in den Gangen 
des Ilauses und wird von einer Magd der Aurelia erkannt, worauf 
der Scandal stadtkundig und selbst im Senate und im Collegium 
der Pontilices besprochen wurde. Pompeja ward von ihrem Ge- 
mahlc verstofsen, Clodius aber kam mil dem bbsen Leumunde 
davon, soverdorben und bestechlich vvaren damals dieGerichte2). 
Es war dieses eben nur ein Symptom der allgemeinen Sittenver- 
wilderung, welche sich trotz aller Scheinbeiligkeit der Regierung 
des Augustus und der Livia in den vornehmen Familien und der 
Damenwelt behauptete, bis sie in den Zeiten des Claudius und 
Nero ihr Aeufserstes erreichte. In diesem Sinne berichtet JuvenM 
in seinen Sittensclnlderungen des Zeitalters der Agrippinen und 
Messalinen auch von dem Feste der Bona Dea mit so bitterm 
Spotte und so grimmigem Ernste, den ausgelassenen Tiinzen, den 
wolli'istigen Spielen, dais die damalige Feier der romischen 
Frauen in Wahrheit hinter dem wildesten und sinnlichsten Or- 
giasmus der griecbischen Manaden und der pbrygischen Mysterien 
nicht zuriickgeblieben zu sein scheint (Sat. II, 83 ft-., VI, 314 ft.). 
Indessen darf man sich durch solche Ausartungen der grofsen 
Stadt und der hoheren Stande nicht gegen den Dienst der Bona 
Dea iiberhaupt einnehmen lassen, welcher in den Umgebungen 
Boms und sonst in Italien wie der des Faunus und Fauna in 
landlicher Einfalt fortbestand. Wenigstens lafst sich der Cul- 
tus der Bona Dea mit Hiilfe der Inschriften sowohl im siid- 
lichen Italien als im mittleren und obern, aber auch im 
innern Italien nachweisen, z. B. zu Corfinium, der Hauptstadt 
derPeligner, wo sie als die Gottin eines ganzenPagus erscheint3). 
In einer andern Inschrift heifst sie ausdrucklich agrestis und 
wird als Heilsgottin verelirt, welcher ein Leidender die Heilung 

1) Plut. Caes. 9. Auch Cicero ad Att. XV, 25 nennt das Fest 
mysteria. 

2) Cic. ad Att. I, 16, 5, Seneca Ep. 97. 
3) Mommsen I. N. n. 5351. Dedicationen an die Bona Dea aus Canu- 

sium in Apulien, aus der Umgegend von Neapel, aus Minturnae, aus Aqui- 
num ib. 638. 2588. 4053. 4310. Andre Inschriften aus Rom, Florenz, Ve¬ 
rona und andern Gegenden giebt Orelli n. 686 und 1512ff. Gewohnlich 
sind es die Frauen, welche diese Gottin verehren. 
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seiner Augen verdankte (Or. n. 1518). Audi in der Nahe von 
Bovillae gab es ein landliches Heiligthum der Bona Dea, das be- 
kannte bei welchem Clodius sein Leben verlor; man glaubte dafs 
sich die Gottin durch den Mord des Frevlers geracht babe1). 
Ihre grofse Heiligkeit beweisen auch Beinamen wie Sancta und 
Sanctissima, wahrend andre, wie Caelestis, der spateren Vermen- 
gung gleichartiger Culte zuzuschreiben sind. Denn die Cultus- 
namen Bonus Deus und Bona Dea hatten mit der Zeit eine sehr 
allgemeine Bedeutung bekommen, daher auch andre weibliche 
Gottinnen, namentlich die Magna Mater und die Iuno Caelestis 
als Bonae Deae verehrt wurden 2). 

7. Carmenta oder Carmentis. 

Auch diese Gottin war vermuthlich nur eine Nebenform der 
Fauna oder Bona Bea. Bom kannte sie in einer doppelten Ge¬ 
stalt, als hulfreiche Mutter und weissagende Begleiterin des 
Evander d. h. des liistorischen Faunus und seiner Ansiedlung 
auf dem Palatin, und als eine vorzugsweise von den Muttern ver- 
ehrte Geburtsgottin. Jene palatinische Carmenta gait gewohnlich 
fur eine arkadische Nymphe und Seherin Namens Nikostrate3), 
was auf kriegerische Begeisterung deutet: ein wesentlicher Zug 
der altesten Weissagung und des dem Mars verwandten Fau- 
nusdienstes, wie denn auch Evander in Pranestinischen Sagen 
als streitbarer Held auftritt, der mit einem Riesen kampft, und 
in Rom ein sehr alter Dienst der Victoria auf dem Palatin fur 
seine Stiftung gait. Die Geburtsgottin Carmenta wurde in der 
Nahe der porta Carmentalis, welches Thor von ihr seinen Namen 
hatte, so eifrig verehrt, dafs es einen eignen Flamen Carmen¬ 
talis und zwei Kalendertage fur sie gab; nehmlich am 11. und 
am 15. Januar wurden sogenannte Carmentalia begangen, welche 
in der alteren Zeit zu den angesehensten Festen der romischen 
Matronen gehorten4). Der 11. Januar gait der Heil- und Quel- 

1) Cic. p. Mil. 31, 86 und dazu Ascon. p. 32 Or. Vgl. die Inschrift aus 
Bovillae bei Orelli n. 1515. 

2) Mommsen I. N. n. 4608, Or. n. 1523. Vgl. Or. n. 1522 Bonae 
Deae Veneri Cnidiae, n. 1272 Bono Deo Brontonti, n. 1934 If. Bono Deo 
puero Phosphoro. 

3) Virg. Aen. VIII, 335 ff. Dionys. 1, 31, Strabo V p. 230, Serv. V. A. 
VIII, 51. 130. 336. 

4) Varro 1.1. VI, 12, Macrob. I, 16, 5 vgl. Cic. Brut. 14 und iiber die 
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lengottinJuturna und derCarmenta gemeinschaftlich,wiedieQuell- 
nymphen den Gottinnen derEntbindung immernahe stehen * 1 2). Der 
zweiteFesttag soli nach derEroberungFidenas im J.328 d. St. (426 
v. Chr.) durch den Dictator Mamercus Aemilius gestiftet seins). 
Die gewohnliche Legende ist wieder einmal ein merkwiirdiges 
Beispiel der Willkiir und Confusion solcher Ueberlieferungen, 
docli ist die specifische Beziehung dieses Gottesdienstes auf 
Schwangerschaft und Geburt auch darin zu erkennen. Es sei 
den Frauen vom Senate das Fabren verboten worden. Da hat- 
ten sie sich unter einander verschworen, sich nicbt eher zu den 
Pfliehten der Ehe zu verstehen, als nachdem ihnen die Wagen 
(carpenta) erlaubt sein wiirden. Der Senat mufs also nachgeben, 
und nun babe Carmenta einen so reiclien Kindersegen geschenkt, 
dafs die Frauen ihr jenes Heiligthum am Carmentalischen Thore 
und den zweiten Feiertag stifteten3). Beim Gebete horte man die 
Namen der Porrima und Postverta, zwei Geburtsgottinnen welcbe 
neben derCarmentis als Carmentes verehrt wurden und eigentlich 
von der Kopf- und Steifsgeburt galten; doch dachte man auch 
bei ihnen gewohnlich an die Weissagungen der Mutter des Evan- 
der4). Der Name Carmenta ist natiirlich abzuleiten von carmen, 
welches in der alteren Sprache den weissagenden Gesang nach 
Art des Fatuus und der Fatua d. h. des Faunus und der Fauna 
ausdriickte 5). Indessen wird man auch hier speciell den Begriffder 
weissagerischen Geburtsgottin festzuhalten haben, wie die griechi- 
sclie Eileithyia und die Moren und die Parcen zugleich der Frucht 
ans Licht helfen und derselben ihr Geschick im Verlaufe des Le- 

Lage der uralten ara Carmentis und ihres fanum Becker Handb. 1, 137. Der 
Dienst war bei diesem und einigen andern Heiligthiiinern mit solcher Ge- 
wissenhaftigkeit ein unblutiger, dafs kein Leder, weder von einem ge- 
schlacliteten nocli von einem gefallenen Vieh in den heiligen Raum koinmen 
durfte, Ovid F. 1, 629, Varro 1. 1. VII, 84, Serv. V. A. IV, 518. 

1) Ovid F. 1, 461 IF., der diesen Tag ein sacrum pontificate nennt 
Vgl. Kal. Maff. Praen. 

2) Verr. FI. Fast. Praenest. 
3) Ovid F. 1, 616 fif., Plut. Qu. Ro. 56. Es liegt dabei theils ein ety- 

mologisches Spiel mit den Wdrtern Carmenta und carpenta, theils eine 
dunkle Erinnerung daran zu Grunde, dafs die Matronen das Recbt der Wa¬ 
gen einer besondern Erlaubnifs nach der Eroberung von Veji verdankten, 
Liv. V, 25. 

4) Ovid F. 1, 626 ff., Varro bei Gellius XVI, 16, 4. 
5) Virg. Aen. VIII, 339 If. Serv: Idea Carmentis appellata, quod di- 

vinaiione fata caneret, nam antique votes carmen tes dicebantur, unde 
etiam librarios qui eorurn dicta perscriberent carmentarios nuncu¬ 
pates. 
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bens anweisen J). Auch betrafen die nabe verwandten Camenen, 
eigentlich Casmenen d. i. Carmenen, und unter ihnen Egeria spe- 
ciell das weibliche Leben und Entbindung. Ohne Zweifel ist Car- 
menta aus demselben Grunde in der romischen Stadtsage zur 
Mutter schlechthin d. h. zur Mutter des Evander, des ersten An- 
siedlers von Rom geworden, welchem sie bei Virgil gleich bei dem 
ersten Ursprunge der Stadt deren ganzeZukunft singt; obwohlsie 
Einige nicht die Mutter, sondern die Frau des Evander nannten 
(Plut. Rom. 21), also ganz wie die Fauna zum Faunus stellten. 

8. Vitula oder Vitellia. 

Auch diese Gottin scheint eine Nebenform der Fauna zu 
sein, eine Gottin des Siegs und des Jubels liber den gewonnenen 
Sieg, wie wir bereits der von Evander auf dem Palatin gestiftelen 
Victoria gedacht haben und in der sabiniscben Vacuna gleich 
eine ahnliche Gottin kennen lernen werden. Das alte Wort vitu- 
lari und vitulalio, welches Siegesjubel bedeutete und bei den iil- 
teren romischen Dichtern Ennius, Naevius und Plautus noch im 
Gebrauche war1 2), wurde von ihrem Namen abgeleitet3) und 
hangt jedenfalls mit ihm zusammen. In den Geschlechtstiber- 
lieferungen der Vitellier, welche sabinischer Abstammung waren, 
hiefs dieselbe Gottin Vitellia und die Frau des Aboriginerkonigs 
Faunus. Es wird dabei ausdrttcklich hinzugesetzt, dafs diese 
Gottin in verschiednen Gegenden Italiens verehrt worden sei4). 

9. Vacuna 

war eine bei den Sabinern viel verehrte Gottin, deren angesehen- 
stes Heiligthum ein Hain in der fruchtbaren Ebne von Reate in 

1) Plut. Rom. 21 rr]V df Kapuevrav olovraC rircg Moipav slvcu 
xvpiav dv&pconcov yevlaccog, dio xal ti/lkooiv uvttjv at /uqT^peg. 

2) Macrob. S. Ill, 2, 11, Varro 1. 1. VII, 107, Ennius bei Paul. p. 369 
Is habet coronam vitulans victoria, Naevius bei Non. Marc. p. 14, Plaut. 
Pers. II, 3, 2. 

3) Macrob. 13 Hyllus libro quern de dis composuit ait Vitulam vocari 
deam quae laetitiae praeest. Piso ait Vitulam Victoriam nominari etc. So ist 
auch bei Varro 1. c. zu sclireiben: vitulantes aVitula. Einige leiten das Wortab 
a bonae vitae commodo (Non. Marc.), Andre von vitulus, Paul, p.369 vitulans 
laetans gaudio utpastuvitulus. Die l.Silbewird gewohnlich lang gebraucht. 

4) Sueton Vitell. 1. Exstat Qu. Eulogii ad Q. Vitettium Divi Augusti 
Quaestorem libellus, quo continetur Vitellios Fauna Aborigmum rege et 
Vitellia, quae rnultis locis pro numine coleretur, ortos toto Latio im- 
perasse. Horum residuam stirpem ex Sabinis transisse Romam etc. 
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der Nahe der Einmiinduug des Flusses Avens (jetzt Velino) in 
den Veliner See war 1). Ein andres lag auf einem Hugel uber 
dem Thale der Digentia (jetzt Licenza) nicht weit von dem sabi- 
nischen Landgute des Horaz, welcher deshalb Ep. 1, 10, 49 
schreibt: Ilaec tibi dictabam post fanum putre Yacunae. Die al- 
ten Ausleger zu dieser Stelle theilen aus dem Werke Varros ei- 
niges Niihere iiber diese Gottin mit. Man verglich sie mit der 
Bellona, der Diana, der Ceres, der Venus, der Victoria, der Mi¬ 
nerva, so wenig wollte sicli diese Gestalt auf einen der gelaufigen 
mythologischen Begriffe zuruckfiihren lassen. Doch sieht man aus 
diesen Umschreibungen, dafs sie zugleich den friedlichen Cha¬ 
racter einer miitterlichen Gottin der Flur hatte, welche wie Ve¬ 
nus aus dem Feuchten schuf und wie Ceres den Acker mit Korn 
segnete, und den einer Gottin des Waldes, der Jagd, der kriege- 
rischen Begeisterung und des Sieges. Namentlich mufs der Cha¬ 
racter einer Siegesgottin zu ihrem Wesen gehort haben, da der 
aus der Gegend von Beate geburtige Kaiser Vespasian das von 
Horaz erwahnte Heiligthum unter dem Namen eines Tempels der 
Victoria von neuem erbaut hat, s. den Dedicationstitel bei Or. 
n. 1868. Als Mittelpunkt alter sabinischer Gemeindeversamm- 
lungen und nationaler Opfer und Opferschmause erscheint sie 
bei Ovid. F. V, 299, welche Stelle man am besten auf das Hei¬ 
ligthum bei Reate beziehen wil d. Varro verglich sie mit der 
Minerva, indem er den Namen von vacare ableitete, als ob sie zu¬ 
gleich eine Gottin der kriegerischen Erregung und des stillen 
Fleifses gewesen sei2), welche Erklarung sich doch mit dem Le- 
ben und den Sitten der alien Sabiner schwerlich vertragt. Eher 
mochte man im Hinblick auf die Natur der Landschaft von Reate 
den Namen von vacuo in dem Sinne von ausleeren ableiten, denn 
jene Landschaft leidet an Ueberfulle des Wassers, welche frtiher 
durch einen natiirlichen, spiiter durch einen kiinstlichen Abzug 
in den Nar und durch diesen in den Tiber abgeleitet wurde3): 

1) Plin. H. N. Ill, 12, 17, welche Stelle so zu lesen ist: Sabmi — Ve- 
linos accolunt lacus roscidis cottibus. Nar arnnis exhaurit illos, sulphureis 
aquis Tiberim ex /us petetis, replet e monte Fiscello Avens iuxta l acunae 
nemora et Reate in eosdem conditus. Der Hain lag vermuthlich bei Pie di 
Luco iiber dem See. S. meinen Aufsatz in den Leipz. Berichten 1855 
S. 191 If. 

2) Acron z. Virg. I. c. Sed Varro in primo rerum divinarvrn Victo- 
riam ait et ea maxime hi gaudent, qui sapientiae vacant. Der Comm. Cruq. 
schreibt f. Victoriain Minervam, vgl. Merkel Ovid Fast. p. CX. Die Erkla¬ 
rung Varros bestimmte die spateren Dichter. 

3) Vgl. Varro b. Serv. A. VII, 712, Cic. ad Att. IV, 15, 5, pro Scauro 
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in welchem Falle sie als miitlerliche Culturgottin jenes Thais fur 
die Urheberin jenes naturlichen Emissiirs gehalten worden ware, 
welcher das Thai wie die Katabothren des kopaischen Sees das 
Thai von Orchomenos und Hyle ausleerte und dadurch erst seine 
Cultur moglich machte; es sei denn dafs in den italischen Dia- 
lecten ein passenderes Etymon gefunden wurde. Dieselbe Gottin 
liifst sich iibrigens als sabinische Victoria nocli cinmal in der- 
selben Gegend nachweisen, auf einer Insel im See von Cutilia, 
welcher fur den Nabel d. h. fur den Mittelpunkt Italiens gait und 
als Sitz der latinischen Aboriginer sowie wegen seiner schwim- 
menden Insel, spater auch wegen seiner kalten Bader beruhmt 
war* 1). Einen grofseren Auszug aus den Mittheilungen Varros 
fiber diesen merkwiirdigen See und seinen Gottesdienst verdan- 
ken wir dem Dionysius v. Hal. 1, 15. Derselbe habe einen Urn- 
fang von vier Jugera, reicbliche Quellen und eine unergrundliche 
Tiefe. Der ganze See sei der Victoria geweiht und deshalb in 
seinem ganzen Umfange mit heiligen Binden und Gewinden 
umzogen2), so dafs Niemand an das Wasser hinantreten 
konne. Nur bei gewissen feierlichen Gelegenheiten wurde ein- 
mal im Jahre der Bann gehoben, die Insel betreten und dort der 
Gottin geopfert. Diese mit Sumpfpflanzen und niedrigem Ge- 
striipp bewachsene, wenig fiber dem Spiegel des Sees erhabene 
Insel hatte etwa funfzig Fufs im Durchmesser und keinen festen 
Grund, daher sie ihre Stelle bestiindig wechselte, wie der Wind 
sie bin und her trieb. Wie am Velinus neben der Vacuna eine 
Lympha Velinia, neben der Diana von Nemi Egeria als Quell- 
gottin ihres Plains verehrt wurde, so werden am See von Cutilia 
neben der Victoria sogenannle Lymphae Commotiae genannt, eben 
wegen jener bestandigen Bewegung der Insel im See, Varro 1. 1. 
V, 71. 

10. ylngitia, Circe, Marica. 

Auch die Gottin Angitiawird sich hier passendanschliefsen, da 
sie von den Naclibarn und Verwandten der Sabiner, den Marsern ami. 

fr- XII, 27 nuper quwrn Reatini — me svam pvblicam causatn de Velini 
Jluminibus et cuniculis apud has consules agere voluissent, wo die fluinina 
Velini die Zufliisse zum Velinus sind , cuniculi die Abziige, Tacit. Ann. 1,79. 

1) Plin. H. N. II, 95, III, 12, XXXI, 2, 6, Seneca Qu. Nat. Ill, 25, 6, 
Macrob. S. I, 7, 29. 

2) Vgl. Prop. IV, 9, 24 ff., von dem Maine der Bona Dea in Rom: De- 
via puniceae velabant limina vitlae. 
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Fucinus unter ahnlichen Bedingungen verehrt wurde wie dieVa- 
cuna am 1. Yelinus, und zugleich als Heilgottin, welche sich na- 
mentlich auf heilende Krauter verstand, von selbst zur Bona Dea 
der Romer zuruckfiihrt. Auch ihreVerehrung war die alterthiim- 
liche und landliche des Hains, wie davon noch jetzt der kleine 
Ort Luco mit einigen Truramern alter Anlagen ein Andenken be- 
walirt hat1), und auch sie mufs das Ansehn einer Stammgottin 
gehabt haben, da die Marser ihren Namen und ihre altesten Ko- 
nige in verschiedenen Erklarungen und Genealogieen von dieser 
Gottin ableiteten. Da mancheTexte ihren Namen Anguitia sclirei- 
ben, so haben neuere Mythologen sie fiir eine „Schlangeng6ttin“ 
erklaren wollen; allein der wahre Name ist in den bessern Hand- 
schriften und verschiedenen Inschriften entweder Angitia oder 
Ancitia, welches Wort am natiirlichsten auf den weitverbreiteten 
Stamm ancus zuriickgefuhrt wil'd. (S. 238). Jene Inschriften 
sind auch deshalb interessant, weil sie den Dienst dieser Gottin 
in weiterer Ausbreitung kennen lehren, und zwar in der Form 
einer Gruppe von mehreren zusammengehorigen Gotlinnen, wie 
dieCarmentes, dieCorniscae,dieFurinaeu. A. Eine istausSulmoim 
Gebiet der Peligner, eine andre aus Antinum in dem der Marser, eine 
dritte aus Peltuinum in dem der Vestiner 2), so dafs sie also in die¬ 
ser ganzen Gegend verehrt wurde und zwar als wohlthatigeHeilgot- 
tin, zu welcher man pro salute sua oder der Seinigen betete und 
opferte. Der alteCentralsitz blieb indessen dasGestade des Fuciner 
Sees3), wo der Reichthum der benachbarten Berge einerseits an 
giftigen Schlangen, andrerseits an officinellenKrautern, den auch 
neuere Reisende hervorgehoben haben, den eigenthumlichen Cha¬ 
racter ihrcr Yerehrung bestimmt hatte. Namentlich riilimten sich 
die Marser allerlei wirksame Krauter und Spriiche (carmina) um 
die Schlangen zu beschworen und ihren Bifs unschadlich zu ma- 
chen von ihr geerbt zu haben4). Man identificirte sie deshalb 

1) Schon bei den Alten werden die Lucenses als ein besondrer Pagus 
der Marser erwahnt, Plin. Ill, 12, 7. Ueber den 1. Fucinus und die anlie- 
genden Oertlicbkeiten s. G. Kramer der Fuciner See, Bert. 1856, iiber den 
Hain der Angitia Klausen Aeneas S. 1041 Taf. IV, 2. 

2) Or. n. 115.1846, Mommsen I. N. n. 5433 Angitiis, n. 5592 Angitiae, 
n. 6012 Dis Ancitibus. 

3) Virg. Aen. VII, 750 ff. und dazu Servius. Vgl. v. Salis Reisen in 
verschiedenen Provinzen des K. R. Neapel 1 259 ff., 268, 274. 

4) Plin. H. N. VII, 2. 2, XXV, 2, 5, Solin. 2, 27, Gell. N. A. XVI, 11. 
Ueberhaupt waren die Marser und Sabeller d. h. jene kleineren Seiten- 
zweige sabinischer Abkunft in Rom als Zauberer, Wahrsager und Quack- 
salber bekannt, s. Horat. Sat. 1, 9, 29, Epod. 17, 28, Iuven. S. Ill, 169. 
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bald mit der Circe von Circeji, deren Sohn nun fur den Stamm- 
vater der Marser gait, bald mit der griechischen Medea, welche 
nach ihrer Flucht von Kolchis bis nach Italien und an den Fuci- 
nersee verschlagen sei; oder man nannte sie eine Schwester von 
beiden. Jene Circe von Circeji 1), wo sie noch in spateren Zei- 
ten eifrig verehrt wurde, kann aber urspriinglich auch nichts An- 
deres gewesen sein als solch eine der Bona Dea und der Fauna 
verwandte Heil- und Zaubergottin der feuchten Griinde und der 
Vegetation, in welcher die Cumanischen Griechen ihre Circe wie- 
dererkannten, was sowohl fur die Auffassung und Erklarung der 
Odyssee und andrer Sagen als fur die Sagengeschichte von La- 
tium und Italien so viele wichtigeFolgen haben sollte. Eine Spur 
der einheimischen Bedeutung hat sich darin erhalten, dafs man 
sie fur identisch mit der Marica von Minturnae hielt2), welche 
schon alsGemahlin des Faunus, von dem sie denLatinus gebiert, 
gar sehr an Fauna und Bona Dea, so wie an jene Stammgottin- 
nen der Sabiner und Marser erinnert, zumal da auch die Vereh- 
rung der Bona Dea in Minturnae bekannt ist3). Der alte Hain 
und Tempel der Marica lag an der Miindung des Liris, welcher 
Flufs nicht weit von den Marsern und Vestinern entsprang und 
sich bei Minturnae ins Meer ergofs, wo jene in der ganzen Ge- 
gend hochverehrte Gottin ihr Heiligthum gleich unter der Stadt 
hatte4). Ihre wahre Bedeutung ist auch daran zu erkennen, dafs 
die griechische Aphrodite, die Gottin des iippigen Vegetations- 
triebes, neben ihr verehrt wurde. Minturnae war einst eine leb- 
liafte und bedeutende Stadt und die Hauptstadt der umliegenden 
Ortschaften gewesen. Spater war sie ein offener Ort, aber noch 
immer der Mittelpunkt eines lebhaften Marktverkehrs und auch 
wegen jener alten Heiligthiimer viel besucht. Bekanntlich nahm 
Marius auf der Flucht vor den Sullanern seine Zullucht zu dem 
Haine der Marica, indem er sich dort, an der Miindung des Liris, 
im Binsendickicht zu verbergen suchte, aber von Sullas Reitern 
doch entdeckt und hervorgezogen wurde5). 

, 1) Virg. Aen. VII, 10 ff., vgl. Cic. N. D. Ill, 19, 48. 
2) Lactant. 1, 21, 23, vgl. Virg. Aen. VII, 45 ff. und Servius zu d. St. 

und zu Aen. XII, 164 Latinus secundum Hesiodum in uamdonoita Lilians 
ct Circae filius fvit, quam multi etiam Maricam dicunt. 

3) Mommsen 1. N. n. 4053. 
4) Strabo V p. 233. 237, Ilorat. Od. Ill, 17, 7, Lucan. II, 424, Vib. 

Seq. v. Liris und Marica, u. A. 
5) Vellei. Pat. II, 19, Plut. Mar. 37. 38. 
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11. Pales. 

Italien ist von jeher vorzugsweise das Land der Viehzucht, 
der Viehweiden, der wanderndoi Hirten gewesen. Der innere 
Gebirgsstock mit seinen Schluchten und Wiesen liefert im Som¬ 
mer die beste Weide, der Abhang und die Landschaft bis zur 
Kiiste an beiden Seiten in der kiihlen und nassen Jahreszeit, und 
wie im Siiden der Halbinsel und auf Sicilien Theokrit, im Nor- 
den Virgil zu ihrer Zeit die anmuthigsten Genrebilder dieses Hir- 
tenlebens gedichtet haben, so kann derReisende in Rom und der 
romischen Campagne noch jetzt entsprechende Erscheinungen 
beobachten O- Ein geordneter Landbau und eine so zahlreiche 
Ansiedlung, wie sie in Latium und iiberhaupt in Italien wahrend 
der besten Rliithe seiner RevolkerungPlatz gegriffen hatte, mochte 
sicli mit diesem wandernden Hirtenleben allerdings nicht wohl 
vertragen. Aber wie es bei dem zunehmenden Verfall der klei- 
neren Stadte und Volker von neuem ura sich griff, so dafs die 
Viehzucht selbst von Cato als die lohnendste Art der Landwirth- 
schaft empfohlen wurde1 2), so werden wir es uns in der altesten 
Vorzeit, wo jenes politischeLeben noch in derWiege lag, gleich- 
falls als ein sehr reges zu denken haben. Und wirklich scheint 
grade auf der Statte, wo spater die Weltstadt Rom sich auf- 
bauete, eben dieses alte latinische Hirtenleben eine der beliebte- 
sten Niederlassungen fur den Winter und den nassen Fruhling 
gefunden zu haben, eine Art von castrum Inui, wie jener Ort an 
der Kiiste von Ardea noch spater hiefs. Wenigstens stimmt darin 
die oft wiederholte Sage der Romer von ihrer altesten Vorzeit3) 
merkwlirdig iiberein mit den ortlichen Culten des Palatinischen 
Hiigels, auf welchen alle altesten Erinnerungen der Stadt zuruck- 
wiesen, und selbst der Name dieses Hiigels und seiner altesten 
Ansiedelung, das sogenannte Palatium, der wieder aufs engste mit 
dem Culte der Hirtengottin Pales zusammenhangt, will nichts 
Anderes sagen. Pales war den Alten sowohl in der Redeutung 

1) Vgl. die eingehenden Scbilderungen bei Dionys. 1, 37 und Plin. Ill, 
5, 6, und Timaus und Varro bei Gell. XI, 1. 

2) Cic. de Off. II, 25, 89. 
3) Varro d. r. r. II, 1,9 Romanorum vero populum a pastoribus esse 

ovtum (jufs noa dicit? Qi/is FaustuluTTi Tiescit pastore7n fuisse 71 of? ictmu, 
qui Romuluin et Retnum educavit? 71 on ipsos quoque fuisse pastures obii- 
7iebit, quod Parilibus potissimum co/ididere Urbem? etc. Vgl.TibuU.il, 
5, 25, Propert. IV, 1 und 4 und die Stellen b. Schwegler R. G. 1, 457. 
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einer mannlichen als einer weiblichen Gottin bekannt1), obwohl 
nur die letztere bei der volksthiindichen Palilienfeier am 21. April 
beriicksichtigt wurde. Aufserdem gab es in den romischen Ile- 
ligionsalterthumern eine Diva Palalua, die Schutzgottin des Pala- 
tium, mit einem eignen flamen Palatualis2), desgleichen ein beim 
Septimontium in dem Palatium dargebrachtes Opfer, welches 
Palatuar hiefs3), welche Worter alle zu demselben Stamme ge- 
horen, auch die gracisirenden Namen Pallas, welcher bald der 
Grofsvater des Evander bald sein Sohn genannt wird, und Pal- 
lantia seine Tochter, und Palanto die Frau des Latinus 4). Dafs 
aber vorziiglich die beiden Namen Palatium und Pales keine bios 
ortlich romische, sondern eine allgemeinere Bedeutung haben, 
welche auf gewisse Zuslande und die Vorzeit Italiens iiberhaupt 
zuruckweist, lehrt ihr Vorkommen in verschiedenen Gegenden 
Italiens. Pales wurde als Hirtengottin nicht allein in Rom und 
Latium, sondern weit und breit auf dem Lande gefeiert, u. a. 
bei den Sallentinern in der Gegend von Brundisium, wo auch viel 
Viehzucht getrieben wurde und wo die pastoricia Pales dem ro¬ 
mischen Consul M. Atilius Regulus im J. 487 d. St. (267 v. 
Chr.) unter der Bedingung den Sieg gewahrte, dafs ihr ein Tern- 
pel gestiftet werde5). So gab es auch mehr als ein Palatium, 
namentlich eins in der Gegend von Reate, von wo die latinischen 
Aboriginer nach Latium und in das romische Palatium iiberge- 
siedelt zu sein behaupteten (Varro 1. 1. V, 53), ferner einen Ort 
im Lande der Sabiner oder Umbrer, von welchem sich Miinzen 
mit der Inschrift Palacinu erhalten haben, mit dem Geprage des 
Vulcanuskopfes auf der einen und der gelliigelten Silenusmaske 

1) Serv. V. Ge. Ill, 1 Pales — dca est pabuli. Hanc — alii, inter 
quos Varro, masculino gen ere vocant, ut hie Pales. Vgl. Arnob. Ill, 40 
oben S. 71, 1, Martian. Cap. I, 50, V, 425. 

2) Varro 1. 1. VII, 45, Fest. p. 245. 
3) Fest. p. 348 Septimontio. 
4) Varro 1. 1. V, 53, Serv. V. A. VIII, 51, Paul. p. 220 Palatium, vgl. 

Dionys 1, 32. 33 und Schwegler R. G. 1,443. Bckanntlich haben die Grie- 
chen den romischen Evander d. i. Faunus als erster Ansiedler und Inhaber 
des Palatium zu einem aus der kleinen Bergstadt Pallanteum in Arkadien 
gebiirtigen Griechen gemacht. 

5) Flor. Epit. 1, 15 (20), Schol. Veron. V. Ge. Ill, 1 p. 78 ed. Keil, 
wo Pales Matuta wolil i. q. mana, bona ist. Mommsen Unterital. Dial. 275 
versteht darunter ,,die Gottin der mit dem ersten Morgenstrahl austrei- 
benden Hirten.“ Ovid nennt die Pales rustica und silvicola F. IV, 744, 
746. Vgl. Schol. Pers. 1, 72 Varro sic ait: Palilia lam privata quam pu- 
blica sunt, et est genus hilaritatis et lusus apud rusticos etc. 
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auf tier andern Seite, des letzteren wahrscheinlich mit Beziehung 
auf einheimischen Faunusdienst (S. 346). Die vergleichende 
Sprachforschung aber lehrt dafs alle diese Worter, Palas, Pales, 
Palatua (vgl. statua, aedituus), Palatium (vgl. Latium) von einer 
Wurzel pa, ttao/.ica, pa—sco abzuleiten sind, welche die Bedeu- 
tung des Nahrens, Erhaltens und Weidens hat und sowohl im 
Sanskrit als im Griechischen und in den italischen und andern 
verwandten Stammsprachen viele Worter, im Griechischen na- 
mentlich auch den Namen des Gottes liar, dem der mannliche 
Pales entspricht, erzeugt hat'). Was namentlich das Wort Pa¬ 
latium betrifft, so scheint es nicht sowohl einen Weideplatz als 
eine befestigte Hiirde, eine zeitweilige Hirtenansiedlung zu bedeu- 
ten, aus welcher mit der Zeit eine bleibende Ansiedlung geworden 
ist, mogen die Hirten und Heerden dieser Niederlassung nun die 
der Albanischen Ronige gewesen sein, wie die gangbare Ueber- 
lieferung erzahlt, oder mogen sie, wohin die Sage von den pala- 
tinischen Aboriginern deutet, in jenen altesten Zeiten wie es die 
Jahreszeit erforderte zwischen diesen Hiigeln und den Weiden 
von Reate bin- und liergezogen sein. Dieselbe Ansiedelung wird 
zugleich die gemeinschaftliclie Cultusstiitte der in diesen Gegen- 
den weilenden Hirten gewesen sein, die also hier ihren Mars, 
ihren Faunus und Fauna, ihre Pales und andre auf Viehzucht 
bezugliche Gotter feierten, die letztere als Schutz- und Stiftungs- 
gottin des Palatium, daher ihr Fest, die Palilien am 21. April, in 
den Ueberlieferungen der Stadt fort und fort fur deren Stiftungs- 
tag gait. Nennen doch noch die Dichter des Augusteischen Zeit- 
alters und spatere, wenn sie der Pales gedenken, diese mit 
Beziehung auf jenen Ursprung Roms die ehrwiirdige, die urgrofs- 
vaterliche, die altersgraue1 2). Ueber die Gebrauche dieses Festes 
der Palilien oder wie man das Wort in Rom gewohnlich aus- 

1) Die Sanskritwurzel pa bedeutet tueri, sustentare. Das griechische 
ncio^ica hat sich nur im Aor. incicfdfxrjv und im Perf. neTtu/ucu erhalten. 
Daher nd^a, noi/j,7]V (lit. pemu) und der Gott Tldv, im Lat.pa—sco, pa— 
bu—lum. In andern Formen tritt das 1 hinzu, wie in Pales und palea d. i. 
urspriinglich Viehfutter, Plin. H. N. 18, 72, vgl. Sanskr. palajami, ein deno¬ 
minatives Verbum vom Substantiv pala—s rex, doininus, vgl. das slav. 
pa—n Herr und das lydische naXfj.vg rex. Grimm D. M. 592 vergleicht 
mit dem miinnlichen Pales den slavischen Hirtengott, russ. Volos, bohm. 
VVeles. Den Begriff des Nakrhaften hebt hervor das Adjectiv alma Pales 
Ovid F. IV, 722. 723. 

2) Virg. Ge. Ill, 1 magna Pales, 294 veneranda Pales, Stat. Theb. VI, 
111 cana Pales, Nemesius Eel. 1, 68 grandaeva Pales. 
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sprach der Parilien >) giebt Ovid F. IV, 721 fif. nahere Auskunft. 
Ein blutiges Opfer durfte an diesem Tage nicht gebracht werden, 
wohl aber raucherte man mit einer eigenthumlichen, von den 
Veslalischen Jungfrauen bereiteten Mischung vom geronnenen 
Blute des Octoberpferdes (S. 324), der Asclie eines kurz vorher, 
am Tage der Fordicidien verbrannten, noch ungebornen Kalbes 
und JBohnenstroh, welcher Mischung man eine reinigende Wir- 
kung zuschrieb, daher Ovid sie februa casta nennt. Aucb mufs- 
ten die Schaafe bei der ersten Dammerung des Morgens lustrirt 
werden, zu welchem Zwecke der Schaafstall mit Wasser besprengt 
und mit frischen Besen ausgekebrt, darauf inwendig mit frischem 
Laube, an der Thur mit Kranzen und Gewinden ausgeschmiickt, 
endlich die Schaafe selbst mit Schwefeldampfen gereinigt wur- 
den. Dann wurde auf dem Heerde von Rosmarin-, Fichten-, 
Oliven- und Lorbeerzweigen ein Feuer angemacht, wobei es fur 
ein gutes Zeichen gait, wenn die letzteren im Feuer recht stark 
knisterten. Dazu brachte man ein einfaches Opfer, aus Hirse ge- 
backene Kuchen und ein Korbchen mit Hirse, wie es die land- 
liche Gottin liebte, endlich ein Speiseopfer und Milch, und betete 
dabei urn Segen fur das Vieh, den Stall und die Herrschaft, urn 
Verzeihung fiir allerlei kleine Siinden z. B. wenn der Hirt seine 
Heerde auf einen geweihten Platz getrieben oder wenn er von 
einem Haine fiir sie Laub abgeschnitten oder sich unter einem 
heiligen Baume niedergelassen hatte u. dgl., uni Schutz gegen 
allerlei Seuche und Krankheit und um gute Weide, gutes Wasser, 
gefullte Euter, geile Bocke, fruchtbare Schaafmiitter u. s. w. Ein 
solches Gebet solle der Hirt nacli Morgen gewendet viermal spre- 
chen, darauf ein Gemisch von Milch und frischem Most trinken 
und alsbald den Sprung durch die Haufen brennenden Strohs 
thun, von welchem bei diesem Feste immer am meisten die Rede 
ist. Aus andern Beschreibungen sielil man dafs es dabei recht 
lustig zuging, indem vor und nacli dem Sprunge von den ver- 
sammelten Hirten viel getrunken und gesungen wurde1 2), aus 

1) Es ist die volksthiimliche Aussprache, wie man Remures sagte fur 
Lemures u. dgl. Dafs es die gewohnliche war, sieht man aus dem Sprach- 
gebrauch der meisten Schriftsteller, Rbiner und Griechen, s. Ovid F. IV, 
721, VI, 257, Plin. H. N. XVIII, 26, 246 sidus Parilicium, Colum. VII, 3, 
11, Solin. 1, Dionys. 1, 88, Plut. Ro. 12, Athen. VIII p. 361 F., Dio Cass. 
XLIII, 42, Schol. Pers. 1, 72. Daher die falsclie Erkliirung der Parilia a 
partu pecoris oder a partu Iliae, Paul. p. 222, Dionys., Solin. 1. c. 

2) S. Dionys. 1, 88, wo Romulus als Griinder der Stadt den Gebrauch 
einsetzt, Tibull. II, 5, 87If., Prop. IV, 4, 75IF., Pers. 1, 71 mit den Scho- 
lien, Probus z. Virg. Ge. Ill, 1. Vgl. Ovid F. IV, 795 und 805. 
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Ovid selbst im weitern Yerlaufe seiner Erorterung, dafs das 
Feuer dazu kiinstlicli angeschlagen wurde und dafs nicht allein 
die Hirten, sondern auch die Heerden durch das brennende Stroh 
sprangen. Die religiose Bedeutung des Gebrauchs ist deutlich 
genug die einer Reinigung durch das Feuer, vvie sich denn der- 
selbe reinigende Sprung oder Gang durch das Feuer in sehr ver- 
schiedenen Gegenden als eine alte und allgemeine Sitte des Hei- 
denlhums nachweisen liifst'). Die gewohnliche Jahreszeit dieser 
Reinigung ist bekanntlich die Milte des Sommers und der Son- 
nenwende, wo noch jetzt in vielen Gegenden von Deutschland 
Feuer auf den Bergen angezundet wil’d und ehemals auch das 
Springen durch das Feuer selbst in den Stadten auf offentlichen 
Platzen herkommlich war, in welchem Sinne, das lehrt am besten 
derselbe Gebrauch in Griechenland, wo die Weiber mit dem Rufe 
„Ich lasse meine Sunden” durch das Feuer springen. Doch gab 
es in Deutschland neben dem Johannisfeuer auch ein Osterfeuer, 
welches vorziiglich im nordlichen Deutschland verbreitet war und 
in alter Zeit wahrscheinlich der heidnischen Licht- und Friih- 
lingsgottin Ostara gait, jedenfalls aber demEintritt des Friihlings 
entspricht und m dieser Hinsicht dem Feuer der romischen Pa- 
lilien nahe verwandt ist. Denn oflenbar sind auch diese zugleich 
Friihlings- und Reinigungsfest, wie die Lupercalien im Februar, 
die Feier des Mars im Marz und auch wohl die Feier des Vejovis 
an den Nonen desselben Monates und die des Apollo Soranus 
mit der entsprechenden Sitte eines reinigenden Ganges durch 
das Feuer (S. 240), indem man an alien diesen Festen zugleich 
den Winter und alien Schmutz des vergangnen Jahres abthat 
und sich zu dem neuen Jahre wie zu einer neuen Zukunft rei- 
nigte. Auch in dieser Hinsicht ist dieses Fest als Stiftungsfest 
von Rom von religioser Bedeutung. Die stadtische Feier wird 
sich iibrigens von der landlichen nicht allein durch bestimmte 
Hinweisung auf Romulus und die Griindungsgeschichte, sondern 
auch durch andre Ausstattung unterschieden haben, wie man 
sie z. B. zur Zeit Casars mit Pferderennen feierte1 2). Noch spa- 
ter, zur Zeit Hadrians, wurde das Fest mit dem der Dea Roma 
verschmolzen und als Geburtstag derselben mit larmender Musik 

1) Grimm D. M. 581 ff. 
2) Dio XLII1, 42, vgl. Athen. VIII p.361F. Aus dieser Identification 

der Pales mit der Dea Roma oder der Tyche der Stadt im griechischen Ge- 
schmack erkliirt es sich, dafs nacli Serv. V. Ge. ID, 1 Einige die Pales fiir 
die Vesta, Andre fur die Mater Deurn erkliirten. 
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und entsprechenden Gesangen, so wie mit circensischen Spielen 
begangen. 

12. Ruminus und Rumina. 

Gleichfalls am Palatinischen Hugel und zwar in nachster 
Niihe der Faunushohle des Lupercal, da wo der durch die romi- 
schen Zwillinge so beriihmt gewordene Feigenbaum stand, wurde 
noch ein andres Paar von Hirtengottern verebrt, Iupiter Rumi¬ 
nus und die Diva Rumina i), von welchen jener Feigenbaum den 
Namen des Ruminaliscben bekommen hatte; ja es verdanken 
ihnen vielleicht selbst Romulus und Rom und die Romer ibre 
Namen. Iupiter Ruminus ist in dieser Zusammenstellung hochst 
wahrscheinlich als Divus Pater Ruminus zu erkliiren, neben wel- 
chem also Rumina als Diva Mater angerufen wurde; beide aber 
liiefsen nach den ubereinstimmenden Zeugnissen vieler Schrift- 
steller a ruma, welches Wort in der Redeutung der saugenden 
Rrust bei den Hirten und Rauern im Gebrauche blieb. Die Hir- 
ten opferten dieser Gottin, wieVarro sagt1 2) mitMilcb fur das junge 
noch saugende Yieh; dahingegen Andre elwn so naturlicb an das 
Rild der saugenden Wolfin mit den Zwillingen dachten, wclche 
unter dem Ruminalischen Feigenbaum stand und hochst wahr¬ 
scheinlich ein altes Sinnbild derselben niihrenden Muttergottin 
Rumina war, die von der Fauna Luperca (S.342,2) nur durch ihren 
Namen verscbieden gewesen sein kann. Auch der Feigenbaum 
mit seinen vielen, siifsen, saamenreichen und nahrenden Friich- 

1) Augustin C.D.VII, 11 s. oben S. 173,3. Andre wissen nur von der 
Rumina, welche von Seneca b. Augustin VI, 10 sogar zu den viduis d.h. zu 
den unvermahlten Gbttinnen gereehnet wird. 

2) Varro d. r. r. II, 11, 5 Non negarim ideo apud Divae Ruminae 
sacellum a pastoribus satam Jicum. Ibi enim solent sacrifican lacte pro 
vino et pro lactentibus. Mammae enim rumes sire rumae, tit ante dice- 
bant, a rumi, et inde dicuntur subrumi agni. Vgl. Varro b. Non. Marc. p. 
167 oben S. 54 und Paul. p< 271 Ruminalis dicta est Jicus, quod sub ca 
arbore lupa mammam dederat Remo et Romulo. Mamma autem rumis 
dicitur, unde et rustici appellant hoedos subrum os, qui adhuc sub mammis 
habentur. Plin. H. N. XV, 18, 20. Andre leiteten den Namen ficus Rumi- 
nalis ab von rumen d. i. der wiederkauende Schlund und ruminari d. i. 
Wiederkauen, s. Fest. p. 270, Plut. Rom. 4, welehcr von der Diva Rumina 
hinzusetzt: y.al Osov riva irjs ixTyoiprjs Twr vqn((nv ^ntpsXsTadca do- 
xovGecv Ivouu'Covcn PovpiXtav xai SvouGiv auTrj vqipciXicc xccl yciXct 
tois teQois IniGnevdovGLV. 

Preller, Rom, Mylhol. 24 
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ten war ein natiirliches Bilcl dieser gutigen Gottin, daher der- 
selbe Baum in Griechenland der Demeter und dem Dionysos 

heilig war. 

Anhang. 

Die Siihnungen und Weihungen im Dienste des Mars und der ver- 
wandten Gotter. 

Nocli mogen liier verschiedne Arten von Siihnopfern und 
Weihungen der Flur, der Stadt, der Biirgerschaft zur Sprache 
kommen, wie sie im Culte des Mars, des Faunus Lupercus der 
Bona Dea, der Pales herkommlich waren, die sich auch dadurch 
als zusammengehorige Gruppe zu erkennen geben, neben lhnen 
aber aucli in dem der Ceres, des Liber Pater und andrer Gottei 
des landlichen Segens. Der allgemeine Ausdruck fur diese Ge- 
brauche war lustrare, welches sich von den smnver wand ten 
Wortern februare, purgare, expiare dadurch unterscheidet, dais 
es den Begriff eines siihnenden Umgangs mit den Opfeitbieren 
Oder sonst einem Siihnungsmittel urn den zu reinigenden Gegen- 
stand, ein Grundstiick, eine Stadt, eine Person oder eine grofseie 
Anzahl von Personen in sich schliefst: wie die Luperci nach 
ienem Opfer im Lupercal zuerst um die Palatinische Altstadt 
und dann durch die iibrige Stadt lieten. Daher die Benennung der 
Ambarvalia und des Amburbium, das sind weiliende Um- 
gange mit Opferthieren, welche nachher unter Gebet und Wei- 
hung geschlachtet wurden, um die Felder und um die Stadt1), 
die dadurch der magischen Kraft des Opfers und der Weihe des 
Gebetes tbeilhaftig gemacbt wurden. Die Opferthiere waren bei 
solchen Gelegenheiten gewohnlich die sogenannten Suovetaun- 
lien oder, wie man vor Alters gewohnlich sagte, Solitaiuilien, 
das speciell im Culte des Mars lierkommliche Opfer 2), wie sich 

1) Virg. Eel. V, 75 quum lustrabimus agros. Dazu Servius: lustrare 

hie circuire, dicitur enim ambarvale sacrificium. Daher ambarva- 
lis hoslia, quae ret divinae causa circum arva ducitur ab ms qutpro 
fru&'ibus fadunt, nach Pomp. Festus bei Macrob. Ill, 5, 1, daher bei Paul, 
n. 5 zu schreiben ist: Ambarvales hostiae dicebantur quae pro arris a que 
Crumb us (fiir a duobus fratribus) sacrificantur. Die Form ist zu erklaren 
\vie amtermini qui circa terminos provinciates manent, ammri u.. dg . 
Paul. p. 17. Der Sache nach vgl. das feierliche Umtragen und Lmtuhien 
der Gotterbilder bei Grimm D. M. 1202. . 1V 

2) Cato d. r. r. 141, Liv. VIII, 10, Fest. p. 189 Opima Spolia. Wa- 
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denn alle diese Siihnungen und Reinigungen vorzuglich im Culte 
des Mars entwickelt zu haben scheinen. Suovetaurilion hiefs 
dieses Opfer, weil es hergebrachtermafsen aus einem mannli- 
cben Schwein, einem Schaafbock und einem Stier bestand, die 
dabei die drei wichtigsten Arten der durch ganz Italien unter den 
Schutz des Mars gestellten Viehzucht vertraten, Solitaurilien, 
weil diese drei Stiicke und Reprasentanten des Heerdenreich- 
thums vollig ausgewachsen und durchaus unbeschadigt sein 
mufsten* 1). Fur weibliche Gottbeiten nahm man Tbiere weibli- 
cben Gescblechts, bei andern Gelegenheiten Tbiere zarten Alters, 
sogenannte Suovetaurilia minora oder lactentia2). Dem Rlute 
des Scbweines und des Lammes wurde eine suhnende Kraft bei- 
gemessen; dcr Stier scheint mehr als bonorarius d. b. als das 
edelsle Stuck und der Fuhrer seiner Heerde hinzugefiigt worden 
zu sein3 4). Immer wurden diese Tbiere oder statt ihrer im land- 
lichen Privatgottesdienste das einzelne Opfertbier dreimal um den 
Acker, die Stadt u. s. w. herumgefubrtl) und darauf bei dem 
Opfer selbst ein feierlicbes Gebet in alter und herkommlicher 
Formel gesprochen 5), welcher man wie immer eine besondre 
Kraft zuscbrieb. Am haufigsten erwabnt werden die landlicben 
Ambarvalien, wie sie bei verschiedenen Gelegenheiten darge- 
bracht wurden, besonders in der Zeit wenn die Felder in der 

mentlich dut'ften dem Jupiter eigentlich keine Suovetaurilien geopfert wer¬ 
den, s. Macrob. S. Ill, 10, 3, Serv. V. A. IX, 627 

1) Quintil. 1, 5, 67 mit der Note von Spalding und Fest. p. 293 Soli- 
taurilia — quia solium Osce totvm et solidum signijicat, so dais also a po- 
tiori bios der Stier genannt worden ware. Vgl. Cbaris. 1 p. 84 P. 

2) Serv. V. A. XII, 170, Marini Atti Arv. p. 364. 
3) Marini Atti p. 216. 310. Namentlich war das Schwein bei Grie- 

chen und Roinern das allgemeine Siihnungsopfer, bei den Romern auch fur 
die Laren, s. Horat. Sat. II, 3, 164, Prop. IV, 1, 23 intpp., Cato d. r. r. 
139. Waren junge Schweine nothig, so mufsten sie wenigstens zwei Mo- 
nate alt sein, weil sie erst dann zu siiugen aufhoren und ad sacrificium puri 
sind Varro r. r. II, 1, 20. Als solclie hiefsen sie sacres, s. Plaut. Rud. IV, 
6 4* Menaechin. II, 2, 15, Fest. p. 318. Dasselbe bedeuten die porcae 
oder porciliae piaculares der Arvalischen Urkunden, s. Marini p. 307. 587. 

4) Virg. Ge. I, 345 terque novas circum felix eat hostia J'rugum. 

Vgl. Dionys. IV, 22 von den Suovetaurilien beim Lustrum und Servius V. 
A. VI 229. Dasselbe ward bei dem siihnenden Umzuge um Iguvium beob- 
achtet, s. Aufrecht und Kirchhoff Umbr. Sprachdenkm. 2 S. 272. 

5) Fest. p. 161 Marspedis oben S. 296,2 und p. 210 Pesestas in¬ 

ter alia quae inter preealionem dicuntur cum fundus lustratur signijicare 

videtur pestilentiam, ut intelligi ex ceteris possit quota dicitur: Avertas 

morbum, mortem, labem, nebulam, imp etigenem. 

24* 
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Bliithe standen und der Erndte allmalich entgegenreiften, in 
welcher Zeit die Gefahren der Witterung und andrer Schaden am 
meisten zu belurchten sind *). Eine genaue Anweisung wie bei 
einer solchen Weihe zu verfahren ist giebt Cato r. r. 141, wo 
Mars noch der eigentliche Schutzgott des Ackers und alles land- 
lichen Besitzes und Segens ist, s. oben S. 301. Spater wurden 
statt seiner gewohnlich Ceres und Bacchus angerufen, wahrend 
dieSitte desUmgangs dieselbe blieb, s.die Schilderungen solcher 
landlicher Festlichkeiten bei Virgil Georg. I, 345 und Tibull II, 1. 
Alles pflegte an solchen Tagen von der Arbeit zu ruhn und sich 
rein und heilig zu halten, Menschen und Vieh, der Herr und die 
Knechte und Magde. Wahrend das Opferthier um die Felder ge- 
fuhrt wurde, folgte die Schaar der Arbeiter in festlicher Klei- 
dung und mit Oelzweigen in der Hand, zu den Schutzgottern des 
Gutes betend fur die Saat, den Viehstand, den Landmann und 
den jungen Nachwuchs der Sklaven, wie um Abwehr alles Scha- 
dens. Nicht weniger verbreitet scheint aber auch der verwandte 
Gebrauch des Amburbium d. h. der Stadtweibe gewesen zu sein, 
wo entweder regelmafsig oder auf aufserordentliche Veranlassung 
die suhnenden Opferthiere um die Grenzen der Stadt oder eines 
Theiles derselben oder um die Stadtflur gefiihrt und dazu gleich- 
falls um Schutz und Segen gebetet wurde1 2). Ein solches Opfer 
war dasjenige, auf welches sich die S. 40 erwahnten Urkunden 
von Iguvium beziehn; wenigstens wird in denselben, soweit die 
Deutung bis jetzt gelungen ist, ein Umgang um die Burg (ocris) 
oder Altstadt beschrieben, bei welchem die Opferthiere um die 
Grenzen derselben gefiihrt werden, um sodann an drei verschie- 
denen Punkten den Gottern, unter welclien Jupiter und Mars be- 
sonders hervortreten, geopfert zu werden, mit Gebeten welcbe 
auch hier um Abwendung aller Landplagen und um Heil und 

1) Virg. Ge. I, 33Sff. Inprimis venerare decs atque annua magnae 
sacra ref er Cereri laetis operatus in herbis (wenn die Saatbliiht) exbremae 
sub casuin hiemis, iarn vere sercno. Vgl. das Kal. Fames, rust, im Mai: 
Segetes lustrantur und Marini Atti p. 137 sq. Auch das feriale von Capua 
(S.146) schreibt fiir den 1. Mai eine lustratio ad fluinen d. h. am Volturnus 
und zwar bei Casilinum vor, oifenbar eine lustratio segetum. Die zweite, 
in demselben feriale fiir den 25. Juli und zwar ad iter Dianae (d. h. -Tifati- 
nae) vorgeschriebene lustratio ad fluinen scheint der porca praecidanea 
beim Beginn der Erndte zu entsprechen. 

2) Paul. p. 5 Amburbiales hostiae appeJlabantur quae circum termi- 
nos urbis Romae ducebantur. Serv. V. Eel. HI, 77 dieitur aulem hoc sa- 
crificium ambarvale, quod area ambiat victima, sicut amburbiale vel amb~ 
urbium dieitur sacrificium quod urbem circuit et ambit victima. 
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Segen fiir Stadt und Volk flehen. In Rom ward die Palatinische 
Altstadt bei den Lupercalien insbesondre lustrirt; dahingegen 
sich eine Stelle bei Strabo V p. 230, wo von Opfern der Ponti¬ 
fices die Rede ist, welche an einem bestimmten Tage an verschie- 
denen Punkten der alten Stadtgrenze dargebracht wurden, ent- 
weder auf ein Amburbium der Stadttlur oder auf Ambarvalia 
publica bezieht1). Aufserdem werden solclie Siihnungen der 
Stadt wiederholt bei aufserordentlichen Gelegenheiten erwahnt, 
wo es den Zorn der Gotter zu beschworen gait2), u. a. bei Lucan 
1, 592 ff, wo beim Ausbruch des Kriegs zwischen Pompejus und 
Casar ein Amburbium urn die Grenzen der Stadt beschlossen 
wird, an welchem sammtliche Priesterschaften des oflentlichen 
Gottesdienstes theilnehmen, die Pontifices unter der Anfiihrung 
des Pontifex Maximus und in ihrem Gefolge die Pontifices mi- 
nores, die Togen cinctu Gabino aufgegurtet, die Vestalischen 
Jungfrauen unter der der Virgo Maxima, die XV viri sacris fa- 
ciundis und die phrygischen Galli, die Augurn, die VII viri Epu- 
lones, die Sodales Titii und die Saber, endlich die Flamines. 
Noch zur Zeit des Aurelian ist bei drohender Gefahr von ahnli- 
chen Siihnungen der Stadt und der Stadttlur die Rede 3). End¬ 
lich gehort auch die siihnende Weihe der gesammten Riirger- 
schaft hieher, wie sie nach dem Staatsgrundgesetze des Servius 
Tullius alle vier Jahre zuerst von den Konigen, dann von den 
Consuln, seit dem J. 311 d. St. von den Censoren zum Re- 
schlusse des gesammten Werkes der Schatzung in dem Mars- 
felde, wahrscheinlich bei jenem alten Altare des Mars (S. 311), 
mil religiosen Feierlichkeiten vorgenommen wurde. Auch hier 
wurden zuerst die gewohnlichen Solitaurilien des Mars dreimal 
urn die im Schmuck der Waffen versammelte und als Riirger- 
wehr (exercitus) in Rotten aufgestellte Riirgerschaft herumge- 

1) Es ist von einem Orte Festi zwischen dem 5. und 6. Meilenstein 
die Rede, wo ehemals die Grenze gewesen sei, oi! IfQo/xvri/uovsg &v- 
oinv InneXovGiv ZvTavOd re xccl Ip cllXoig Tonoig nXeiocfiv wg OQi'oig 
uvftrifMtQov (an einem und deinselben Tage), rjv xcdovGiv IdupuQovCav, 
wofiir entweder l4/u/iov()(3iov zu sclireiben ist oder 14/upaoovdXtcc. 

2) Liv. XXI, 62, XXXV, 9, XLII, 20, Iul. Obseq. passim. Bei Lucan 
heifst es: Max iubet (ein etruskiscber Aruspex) et totarn pavidis a civibus 
Urbem ambiri etfesto purgantes moenia lustro longaper extremos pomoe- 
ria cingere fines. 

3) Flav. Vopisc. Aurel. 20 lustrata Urbs, cantata carmina, ambur¬ 
bium celebratum, ambarvalia promissa. Vgl. Hieronym. ad Vital, ep. 132 
Inveniernus lustralibus hostiis — portcntuosas soboles tarn in hominibus 

quam in armentis ac pecudibus expiatas. 
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fiihrt, daher die ganze Feier aucli ambilustrum genannt wurde1). 
Darauf erfolgte an jenem Altare das feierliche Opfer, wobei der 
prasidirende Magistrat, von den beiden Censoren immer derje- 
nige den das Loos dazu bestimmt hatte, in einer herkommlichen, 
von einem Staatssecretar aus der Urkunde vorgelesenen Gebets- 
formel die Gotter um Erstarkung und Mehrung der Macht des ro- 
mischen Volkes anflehte, eine Formel welche seit Scipio d. J. 
dahin verandert sein soil, dafs man nicbt mehr um die Mehrung, 
sondern nur noch um die Erhaltung dieser Macbt betete. Auch 
Colonieen und Heere wurden auf gleicheWeise lustrirt, desgleichen 
der Capitolinische Tempelplatz beim Neuliau des Vespasian; und 
zwarsah man wie bei alien religiosen Handlungen immer darauf dafs 
Alles unter den glucklichstenZeicbenvor sich gene2). Selbstbei den 
Reinigungen von Kranken, namentlich Geisteskranken, denen von 
Heerden Viehs, endlich der bei einem Leichenbegangnisse Ver- 
sammelten und andern Anlassen der Art wiederholen sich im 
Wesentlichen dieselben Gebrauche, nur dafs das Mittel der Rei- 
nigung ein verschiedenes war und eben deshalb auch die Cere- 
monie sicli anderte3). 

1) Liv. I, 44, Varro r. r. II, 1, 10, Valer. Max. IV, 1, 10, wo Kerapf 
mit Recht hergestellt hat in solitaurili sacrificio, Pseudo — Ascon. Cic. 
Divin. 3, 8 p. 103 Or., Dionys. IV, 22, vgl. Becker Handb. II, 2, 243. Auch 
der Pontifex war bei dem Opfer beschaf'tigt, s. Serv. V. A. VIII, 183. 

2) Cic. de Divin. 1, 45 vgl. Cato r. r. 141 und Tacit. Hist. IV, 53. 
3) Virgil Aen. VI, 229 ff. von der Reinigung am Schlusse eines Lei- 

chenbegangnisses, Plaut. Amphitr. II, 2, 144 und Serv. V. A. VI, 229 von 
der von Geisteskranken mit einer Fackel oder mit Schwefel, einer Art von 
Exorcismus, vgl. Tibull. 1, 2, 62, 5, 11, Ovid Met. VII, 261. 
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Venus und verwandte Gotter, 

Sehr verbreitet war der Dienst einer Gottin der Blumen, 
des Fruhlings, der Lust und des irdischen Reizes mit Inbegriff 
seiner Verganglichkeit, welche an Quellen, in Hainen und Garten 
und in den Monaten April und Mai gefeiert wurde, auch als Got¬ 
tin des weiblichen Reizes und derLiebe, endlich der biirgerlichen 
Verbiindung und Eintracht, wodurcb sie zugleich einen ethischen 
und politischen Character annimmt. Da sie der griechischen 
Aphrodite, zum Theil auch der Persephone nahe verwandt war, 
so war es sehr naturlich dais sich ihr Bild mit jenen vermischte. 
Doch darf das urspriingliche Wesen dieser Gottheit fiir italisch 
genommen werden, so gut die ihr in manchen Stiicken verwand¬ 
te Freyja eine germanische und scandinavische Gottin ist. Un- 
ter den verschiedenen Formen, in welchen sie vorkommt, nennen 
wir zuerst 

1. Feronia, 

welche Gottin vorzuglich bei den Sabinern, Umbrern und Etrus- 
kern, aber auch bei den Latinern und Yolskern verehrt wurde. 
Eine sabinische Gottin nennt sie Varro 1. 1. V, 74 und so er- 
scheint sie namenllich in der Tradition von dem Kriege des Tul- 
lus Hostilius mit den Sabinern bei Liv. 1, 30 und Dionys. Ill, 32, 
wo romische Burger, die zur Messe der sabinischen Feronia ge- 
reist waren, festgehalten werden, woriiber es zvvischen den Ro- 
mern und Sabinern zum Kriege kommt. Dionys setzt hinzu, die- 
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ses Heiligthum der Feronia liabe sowohl bei den Latinern als bei 
den Sabinern in grofsem Ansehn gestanden, auch dafs die Grie- 
chen den Namen dieser Gottin bald durch die Blumengottin oder 
Kranzliebende i^AvdrjcpoQog, (friloGTecpavos) bald durch den 
der Persephone zu iibersetzen pflegten, welche Gottin bekannt- 
bch zugleich Friihlings- und Todesgottin war, so dafs schon da- 
durch ihre nabe Verwandtschaft mit der Flora, der Libera, der 
Venus deutlicb angegeben ist. Bei dem jalirlichen Feste sei dort 
eine Menge Volks zusammengekommen, entweder um zu beten 
und zu opfern oder in Marktgeschaften, Kaulleute, Handwerker 
und Bauern, wie diese Messe denn zu den besuchtesten und leb- 
haftesten in ganzltalien gehorte. Fabretti hat durch die vortreff- 
liche Untersuchung Inscr. Antiq. p. 451 sq. nachgewiesen dafs 
dieses alte und beruhmte Heiligthum bei TrebulaMutuesca, einem 
auch durch seinen T. des Mars 1) und andre Gottesdienste be- 
kannten Orte lag, wo er selbst mehrere auf den Cult der Feronia 
bezuglicbe Inscbriften gefunden bat und von wo wahrscheinlicli 
auch die beiden romischen Familien Petronia und Plaetoria 
stannnten, die den Kopf der Feronia auf ihre Miinzen gesetzt und 
uns dadurch ein Bild von dieser Gottin erhalten haben. Es ist 
das einer jugendlich bliihenden Gottin, deren Haar mit Blumen 
geschmiickt ist, was zu jenen Umschreibungen der Griechen vor- 
trefflich pafst. Aufserdem lafst sicli der Cult dieser Gottin durch 
Inscbriften auch in der alten sabinischen Metropole Amiternum, 
zu Aveja bei den Vestinern, in dem Orte Septempeda bei den Pi- 
centern und zu Pisaurum in Umbrien nachweisen2), so dafs er 
also bei der indigenen Bevolkerung des mittleren Italiens sehr 
verbreitet gewesen sein mufs. Auch der picus Feronius, welcher 
neben dem picus Martius als ein fur die auguralen Beobachtun- 
gen sehr wichtiger Vogel genannt wird (Fest. p. 197) hatte jenen 
Beinamen doch gewifs von der Feronia. Bei den Etruskern war 
das Heiligthum der Feronia am Fufse des Berges Soracte, der 
lucus Feroniae, woraus spater ein eigner Ort geworden war, ur- 
sprunglich batte es zum Gebiete der Stadt Capena gehort, nicht 
weniger beriihmt und besucht als jenes sabinische bei Trebula 
Mutuesca. Alles Volk der Umgegend war gewohnt die Erstlinge 
der Feldfrucht und vieleWeihgeschenke dahin zu tragen, so dafs 

1) Iul. Obseq. 43. Vermuthlich stammte auch der Cult der rdmischen 
Novensides von dort, s. oben S. 90. 

2) Mommsen I. N. n. 5753. 5983, Henzen z. Or. n. 6000, Ritschl de 
fictil. litt. p. 27, Maffei Mus. Veron. p. 471, 1. 
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sich im Laufe der Jahre eine Menge Gold und Silber in dem 
Tempelschatze gesammelt hatte, welcher den Soldaten des Hanni¬ 
bal bei seinem Riickzuge von Rom zur Beute wurde '). Feronia 
wurde bier neben dem sogenannten Apollo Soranus verehrt und 
zvvar fiel das beiden gemeinschaftliche Fest vermuthlich in den 
Friihling ( S. 239); auch war sie bier wie an andern Orten eine 
Schutzgottin der Freigelassenen, also eine Libera, dalier auch 
die Libertinen in Rom ihre Gaben in dieses Heiligtbum als das 
zunachst gelegene trugens). Einen andern lucus Feroniae ge- 
nannten Ort, welcher spater Petra Sancta hiefs, gab es im In- 
nern von Etrurien1 2 3 4); auch wissen wir durch eine Inscbrift aus 
Florenz, dafs sie auch hier als Gottin der Freilassung verehrt 
wurde, ja es lassen sich die Spuren dieses Gottesdiensles bis 
nach Verona verfolgen *). Ferner mufs unter den Latinern Prae- 
neste dieselbe Gottin seit alter Zeit verehrt haben, da sie nach dor- 
tiger Sage fiir die Mutter des Herilus gait, den Evander d. i. Fau- 
nus als streitbarer Held erlegte5 6). Endlich gab es an derKuste der 
Volsker, in der Nahe von Tarracina, ein oft genanntes und durch 
alte Sagen beriihmtes Heiligtbum der Feronia in der Umgebung 
eines anmuthigen Hains und einer Quelle, welche aus Horaz 
Sat. 1, 5, 24 bekannt ist °). Auch hier wurden Feronia und Ju¬ 
piter Anxur, welcher dem Apollo Soranus entspricht (S. 238), 
als Paar gedacht,, Feronia als segnende Fruhlings- und Quellen- 
gottin des Thais und Jupiter als Gott der Hohe und der Sonne, 
s. Virgil Aen. VII. 799, zu welcher Stelle Servius eine Legende 
erzahlt, welche sie als wohlthatige und fruchtbare Gottin des 
Hains characterisirt. Noch bemerkt Servius, dafs Feronia in 
dieser Gegend als Iuno Virgo neben jenem Jupiter verehrt wor- 
den sei, und wirklich lassen sich verschiedene Inschriften nacli- 
weisen, welche einer Iuno Feronia gedenken7), wahrend jenes 

1) Liv. XXVI, 11, Sit. Ital. Pun. XIII, 84 ff., vgl. Strabo V p. 226, 
Plin. H. N. Ill, 5, 8, A. W. Zumpt Commentat. epigr. Berol. 1850 p. 347. 
Casar und August batten ihre Veteranen u. a. in diesem Orte unter- 
gebracht. 

2) Liv. XXII, 1, vgl. XXVII, 4. 
3) S. die Urkunde bei Grut. p. 220, deren Aechtheit Holsten gegen 

Cluver dargethan hat, und Ptolem. Geogr. Ill, 1, t. VI. 
4) Or. n. 1317. 1318. 
5) Virgil Aen. VIII, 564 nascenti cut tris animas Feronia mater — 

dederat, tcrna arma movenda. 

6) In alter Zeit erstreckten sich die Befestigungswerke von Tarracina 
bis zu diesem Heiligthume, s. Plin. H. N. II, 55. 

7) Fabretti p. 452, Or. n. 1314, 1315. 1317. 
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Wort Virgo vermuthlich in demselben Sinne verstanden werden 
mufs wie sonst von Divae Virgines die Rede ist (S. 88), also von 
einer Gottin der Vegetation und der Quellen. In einem andern 
Zusammenhange endlich berichtet derselbe Servius (zu Aen. VIII, 
564), dafs diese Nymphe Campaniens, so nennt er sie als Quellen- 
gottin derCampagne,gleichfalls eine Gottin der Freigelassenen war, 
denen in ihrem Tempel das Haar geschoren und darauf der Hut 
als Symbol der Freilassung aufgesetzt wurde; auch habe sich in 
diesem Tempel eine Bank von Stein mit der Inschrift befunden: 
Benemeriti servi sedeant, surgent liberi. Varro wollte deshalb 
den Namen Feronia erklaren durcb Fidonia, da man doch eher 
an denselben Stamm wie in dem Namen der Quellengottin Fe- 
rentina denken mochte, von welcher bei der Venus die Rede sein 
wird. Aucb als eine hiilfreiche Gottin der See scheint Feronia 
wenigstens an dieser Kiiste verehrt worden zu sein, wenn die¬ 
ses anders aus der confusen Sage bei Dionys. II, 49 gefolgert 
werden darf, nach welcher die vermuthlich von Tarent bevor- 
wortete Stammesverwandtschaft der Sabiner und Spartaner durch 
das Mahrchen bewiesen werden sollte, dafs zur Zeit des Lycurg 
eine Schaar ausgewanderter Spartaner an diese Kiiste verscbla- 
gen sei. Sie hatten darauf zum Dank fiir die gluckliche Fahrt 
das Heiligthum der Feronia gestiftet1) und seien endlich land- 
einwarts zu den Sabinern gezogen. 

2. Flora. 

Auch diese Gottin ist von altitalischer Abkunft und wurde 
bei den Sabinern und uberhaupt im innern Italien viel verehrt. 
Varro 1.1. V, 74 nennt sie unter den Gottern des T.Tatius; auch 
kennen wir sie und einen eignen Monat der Flora, welcher dem 
April oder Mai entsprochen haben wird, aus den von Sabinern, 
Marsern und Samnitern bevolkerten Gegenden2). Es ist die Got- 

1) Der Name wird dabei fiir einen griechischen genommen und cino 
Trig nekaytov (f’OQrjdewg abgeleitet. So machte man aus einem alten, spa- 
ter zerstdrten Orte dieser Kiiste Amuclae oder Amunclae ein spartanisches 
Amyclae, Plin. H. N. Ill, 5, 9. „ . 

2) Or. n. 1620, Mommsen I. N. n. 6755, vgl. die Inschr. von S. Agnone 
bei Mommsen Unterit. Dial. S. 128 und die aus Pompeji ib. S. 180, wo 
fluusai oscisch = Florae ist. Ueber den Mt. der Flora s. Or. n. 2488, 
Mommsen I. N. n. 6011, Unterit. Dial. S. 339, 4. In der Inschrift aus Furfo, 
welclie vom J. 5S v. Chr. ist, steht mense Flusare, in der andern, welche 
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tin der Bluthen und Blumen in weitester Bedeutung, denn wo 
immer etwas bliiht, wie Ovid sagt >), auf dem Acker, im Wein- 
berge, in der Olivenpflanzung und im Baumgarten, auch in der 
Blume des Weins, wenn er sich im Fasse regt, so wie im Honig, 
dem feinsten Stoffe der Blumen, endlic.h in der Bluthe der Ju- 
gend und eines frohlichen Lebensgenusses „so lange die Rose 
bliiht“, da ist Flora thatig. Daher sie auf dem Lande und in den 
Stadten viel verebrt wurde, auch als mutterliche Gottin, Flora 
Mater* 1 2), des Friihlings, der Feldfrucht und selbst der „guten 
Hoffnung“ der Frauen, deren Symbol die Bluthe ist, natiirlich 
weit mehr im Sinne der Venus als in dem der Juno. Denn immer 
wurde sie in der popularen Vorstellung gleich der Acca Larentia 
und andern Gottinnen des Frucht empfangenden Erdbodens als 
„liebe Buhle“ gedacht und in diesem Sinne auch allerlei Mahr- 
chen von ihr erzablt3) und ihr Fest mit ausgelassenem Frohsinn 
begangen. In Rom gab es einen eignen Flamen Floralis4) und 
zwei Tempel der Flora, von denen der eine vermutlilich sabini- 
schen Ursprungs war und auf dem Quirinale lag, der andre, 
welcher mit den Spielen der Flora entstand, in der Nahe des 
Cerestempels am Circus Maximus5 6). Der Cultus der Flora batte 
demnach seit alter Zeit bestanden d. h. man hatte ihr um die 
Zeit, wo das Korn in der Bluthe stand und der Ivornbrand zu 
fiirchten war, sowolil auf dem Lande als in der Stadt geopfertc), 
wahrscheinlich auch damals sclion mit allerlei derb muthwilligen 

aus Amiternum oder dem Lande der Marser stammt, mesene Flusare f. 
mense Florali. 

1) Ovid F. V, 261 ff. Vgl. Lactant. 1, 20, 7 deam finxerunt esse quae 

Jloribus praesit, eamque oportere placari ut fruges cum arboribus aut vi- 
tibus bene prospereque Jlorescereiit. 

2) Rustica Flora bei Martial. V, 22, 4. Vgl. das Kalend. Rust. Far¬ 
oes. im Mt. Mai. In den Urkunden der Arval. Br. wird sie als eine der Got¬ 
tinnen genannt, denen bei derPflanzung von Baumen zu opfern ist, t. XLIII, 
Marini p. 377. Flora Mater lieifst sie bei Lucret. V, 737 und Cic. in Verr. 
V, 14, 36. Vgl. Arnob. Ill, 23 Flora ilia genetrix et sancta. 

3) Lactant. 1, 20, 5 Flora quum magmas opes ex arte meretricia 
quaesivisset, populum scripsil lieredem certamque pecuniam reliquit, cuius 

ex annuo foenore suus natalis dies celebraretur etc. Offenbar ist sie hier, 
wie sonst Acca Larentia, eine Gottin der romischen Stadtflur. 

4) Varro 1. 1. VII, 45, vgl. die Inschr. bei Mommsen I. N. 5192. 
5) Becker Handb. 1, 577 und iiber den angeblichen circus Florae ib. 

S. 673, Tacit. Ann. 11,49. 
6) Varro r. r. 1, 1, 6 quarto Robigum acFloram, quibus propitiis 

neque rubig o frumenta atque arbores corrumpit nequenon tempestive Jlo- 

rent. Plin. H. N. XVIII, 29, 69. 
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Spafsen und Gebrauchen, welche zum Wesen dieser Gottheit ge- 
horen ]) und in Italien zu alien Zeiten beliebt und volksthiimlich 
gewesen sind. Dann aber entstanden bald nach dem ersten pu- 
nischen Kriege eigne Spiele der Flora, welche namentlich dem 
gemeinen Manne sehr willkommen, aber gleichfalls sehr ausge- 
lassen waren. Ueber ihre Entstebung berichten Ovid und Taci¬ 
tus, dafs die beiden Publicii, dieselben von welchen der clivus 
Publicius am Aventin seinen Namen hatte, als plebejische Aedilen 
jenen T. dcr Flora beim Circus Maximus und die Spiele in dem- 
selbenaus eingezogenenStrafgeldern gestiftethatten 1 2). Dochseien 
diese im J. 514 oder 516 d. St. (240 oder 238 v. Chr.) gestifte- 
ten Spiele nicht regelmafsig alle Jahre gefeiert worden, sondern 
diese jahrlicheFeier erst spateri. J. 581 (173 v. Chr.) beschlossen, 
auf Veranlassung eines von der Flora selbst, weil sie sich vernach- 
lassigt glaubte, verhangten Miswachses. Genug diese Spiele 
hatten sich wie die der andern Gotter erst allmalich bis zu sol¬ 
dier Ausdehnung und Ausstattung sowohl circensischer als sce- 
nischer Lustbarkeiten erweitert, in welcher wir sie bei den spa- 
teren Schriftstellern und in den Kalendern des Augusteischen 
Zeitalters kennen lernen, nacli welchen sie vom 28. April bis 
zum 3. Mai gefeiert wurden3). Am 28. April war der Stiftungs- 
tag des Temp els, also der alte Festtag der Flora, zu welchem die 
iibrigen Festtage erst mit der Zeit hinzugetreten sein mogen. Yon 
den Spielen, deren entsprechende Ausriistung zu den wichtigsten 
Obliegenlieiten eines curulischen Aedilen geliorte 4), wil’d nament¬ 
lich der characteristische Gebrauch erziihlt, dafs bei ihnen Tanzerin- 
nen nicht alleinauf derBiiline auftraten, sondern auch, wennesdas 

1) Ovid Fast. V, 331 If., 351 Non est de tetricis, non est de magna 
professis, Volt sua plebeio sacra patere choro, Et monet aetatis specie 
darn Jloreat uti, Contemni spinarn cum cecidere rosae. Vgl. Lucret. V, 

1393 If. 
2) Ovid F. V, 277 ff., Tacit. Ann. II, 49. Nach Yellei. Pat. 1, 14, 8 

und Plin. XVIII, 29, 69 wurden die Floralien gleich im Jahre 516 ex ora- 
culis Sibyllae, ut omnia bene dejloresccrent, also auf Veranlassung eines 
Miswachses gestiftet, vgl. Verr. Flacc. F. Praen. 28. April. Die Miinzen 
der gens Servilia nennen den C. Servilius C. F. als ersten Urheber der ludi 

- Florales, was sich vermuthlich wie bei den Cerealien auf eine spatere 
Anordnung bezieht. Der Kopf der Flora auf derselben M. ist jugendlich 

und mit Blumen und Geschmeide reichlich geschmiickt. 
3) Kal. Maff. Praen. Venus., wo nach Mommsen I. N. n. G98 die Worte 

LVD. IN CIRCO FLORAE zum 3. Mai gehoren, aber dennoch zu verbinden 
ist Ludi Florae in Circo. Vgl. Ovid F. V, 185 Incipis Aprili, transis in 

tempora Mail, Alter te fugiens, cum venit alter habet. 

4) Cic. in Verr. V, 14, 36. 
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Volk verlangte, alle Kleidung abwerfen und vollig entblofst ibre 
Stellungen und Tanze fortsetzen mufsten: ein Herkommen 
welches zu dem bekannten Auftritte mit dem alteren Cato fflhrte, 
da er lieber das Theater verlassen als durcli seine Gegenwart des* 
Volkes Vergniigen storen wollte 1). Auch sonstwurde in diesenTa- 
gen viel geschlemmt und viel leichtfertiger und larmender Spafs 

- getrieben2); war doch auch Flora ein lustiges Blut gewesen und 
die Jahreszeit eine solche, dafs die ganze Natur zu Lust und 
Scherz von selbst einlud. Daher auch die bunten Kleider bei die- 
sen Spielen und die brennenden Lichter, welche bei den Alten 
gewohnlich ein Symbol der beitern Festlust sind. Auch die Ziegen 
und Hasen, welche iin Circus gehetzt wurden, entsprechen die- 
sem Character der Flora, denn auch ihre Natur ist uppig und 
muthwillig, daher der Ilase bei den Griechen zur Umgebung der 
Aphrodite gehorte. Andre Scbriftsteller erzahlen von einer auch 
sonst herkommlichen, bei den Floralien aber vorzuglich beliebten 
Lustbarkeit, indem Erbsen und Bohnen, die gewohnliche Kost 
des gemeinen Mannes, unter das Volk geworfen wurden, wo denn 
Jeder greifend und balgend so gut er konnte seine Taschen fal¬ 
len mochte3), noch Andre von einem Umlaufe von Personen, 
welche Blumen, namentlich Bosen trugen und durch die Eile 
ihres Laufes die Fluchtigkeit alles naturlichen Reizes andeuten 
sollten4). Denn immer ist die Rose vor alien ubrigen Blumen 
das Symbol des Fruhlings und aller frohlichen Lust gewesen, 
wie sich denn auch in Italien von solcher Anwendung dieser 
Blume bei oflentlichen und privaten Gelegenheiten viele Spuren 
nachweisen lassen 5). Endlich wurden unter den Kaisern noch 

1) Val. Max. II, 10, 8, Seneca Ep. 97, 7, Martial. 1,1. Vgl. Iuvenal 
VI, 249 mit den Scholien und Augustin C. D. II, 26, Arnob. Ill, 23, VII, 33, 

Lactant. 1, 20, 10. Es scheinen vorzuglich Mimen aufgefiihrt wordeu 
zu sein. 

2) Varro Eumenides bei Non. Marc. p. 11, 10 contra cum psalte pi- 
sia (psallis?) et cum Flora lurcare ac strepis. 

3) Pers. V, 177 an einen Ehrgeizigen: Figila et cicer ingere longe 

nxanti populo, nostra ut Floralia possint aprici meminisse senes. Vgl. 
Horat. S. II, 3, 182 und Martial. VIII, 78, 8. 

4) Philostr. Ep. 55 p. 360 Kayser: Eros liebe die Rosen, doch seien 

beide verganglicb, tyj)Qog yccQ o Duos y.aX rrj y.nXkovg onojQcc y.cti rrj £>6- 

6(ov Inidrjp.Ui' iidov tv Pojurj tods uvOoipoQovg TQtyoVTug xcd toj r«- 
yti fJUQTVQOvvrccg to amorov rrjg axprjg. Doch wohl an diesem Feste, 
vgl. Ovid F. V, 194 dum loquitur vernas ejjlat ah ore rosas. 

5) So wurde nach dem feriale von Capua am 13. Mai in Capua ein 

eignes Rosenfest gehalten, wiihrend in Rom der Iialender des Constantin 

ein iihnliches Fest am 23. Mai andeutet. Privatfeste gleicher Art werden 
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manche aufserordentliche Vergniigungen hinzugefugt, denn fort 
und fort, sowohl in Rom als in den Provinzen, behaupteten sich 
die Spiele der Flora unter den beliebtesten Ergotzlichkeiten der 

schonen JahreszeitJ). 

3. Venus. 

Nach der bestimmten Aussage griindlicher Gelehrten, na- 
mentlich des Cincius und Varro, kam der Name der Venus weder 
in den Saliarischen Liedern noch sonst in den offentlichen und 
priesterlichen Urkunden der Konigszeit vor (Macrob. S. I, 12, 
12), so dafs also eine Gottin dieses Namens in Rom d. h. von 
Staatswegen erst spater verehrt worden ware. Indessen ist ihr 
darum ein hoheres Alter Ilium keineswegs abzusprechen. Sie 
konnte unter einem andern Namen oder sie konnte bei den La- 
tinern friiher als in Rom verehrt werden; denn Venus ist eben 
nur ein Name unter den verschiedenen, welclie dieser Gottin des 
Fruhlings und der sprossenden und treibenden Vegetation beige- 
legt wurden, und grade bei den Latinern scheint ihr Cultus in 
vielen und verschiedenen Formen verbreitet gewesen zu sein, 
wie der der Feronia bei den Sabinern und venvandten Volkern. 
Und zwar wurde sie bei den Latinern und von daher auch in 
Rom seit alter Zeit nicht bios in der niiclisten Naturbedeutung 
und in der einer Liebesgdttin des Gescldechts verehrt, sondern 
auch in der einer Vereinigung und Verbundung iiberhaupt, ge- 
sellige und biirgerliche Stiftenden, wodurch sie die hohere Redeu- 
tung einer Concordia annahm, welclie in spateren Zeiten ge- 
wolinlich statt ihrer genannt wird. Daher die besondre Wichtig- 
keit dieses Cultus fur den latinischen Rund, welches wieder zur 
Folge hatte dafs mit der Zeit eine gleichartige Gottin des Aus- 
landes, ich meine die griechische und orientalische Aphrodite, 
von Sicilien und dem siidlichen Italien her mit dieser alteren la¬ 
tinischen und italischen Venus verschmolzen und auf diesem 
Wege zugleich die Sage von Aeneas, dem troischen Helden, dem 
Soline der Aphrodite des Idagebirges, in die Traditionen ties la¬ 
tinischen Bundes hinubergezogen wurde. 

in einzelnen Collegienordnungen und Grabscbriften erwahnt. Vgl. Marini 
Arv. p. 573. 580 sq., Avellino Opusc. Ill p. 247 sqq. . 

1) Vgl. Sueton Galb. 6 und die Inschr. aus Algier bei L. Itemer 1. n. 
1875 Honoratus Baebianus — per diem ludorum Floralium — quos trium¬ 

vir sua pecunia fecit. 
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Auch der Name Venus ist altitalisch, da er sicli aus der 
Wurzel ven erklart, welche lieben, begehren, gunstig sein bedeu- 
tet, derselben Wurzel von welcher wahrscheinlich auch oivog, 
vinum, Wein abzuleiten ist >)• Vana ist ini Sanskrit lieblich, an- 
genehm, vanas Reiz, Lieblichkeit, das lateinische venustas, und 
auch im Altnordiscben ist vaen i. q. venustus, pulcher, daher 
vermutblich die Vanen der altnordiscben Mythologie ihren Na- 
men haben. Also ist Venus die scbone, liebe Frau des Fruhlings, 
aller Bliithen, alles Naturreizes, wie Flora, Feronia, Libera und 
andre Gottinnen der Art. In Rom hiefs sie, wie es scheint bevor 
der Name Venus der allgemeine wurde, Murcia, welches mit mul- 
cere zusammenhangt, und Cloacina und Libitina, welche Namen 
durch gleichfalls altlatinische Wortstamme andre Beziehungen 
ihresDienstes ausdrucken. Bei den oskisch redenden Volkern hiefs 
sie Herentatis 1 2), welcher Name mit dem Worte herest d. i. 
volet und der Sanskritwurzel hr d. i. nehrnen zusammenhangt, 
also eine Gottin des Verlangens, wie Voluptas und Volupia, Vo- 
lumnus und Voleta, welche Namen in den Indigitamenten vor- 
kamen und theils von velle tlieils von volupe abzuleiten sind. 
Auch der Name Cupido, den man spater fur den griechischen 
Eros wiihlte, gehort in diese Reihe. Die oskische Herentatis aber 
hilft uns zugleich zur naheren Bestimmung der latinischen Quel- 
len- und Bundesgbttin Ferentina, die auch nichts weiter als 
eine eigenthumliche Form der Venus gewesen sein kann; be- 
kanntlich war ihr Hain (lucus Ferentinae) und ihre Quelle (caput 
Ferentinae) in dem anmutbigen Thale von Marino unter Alba 
Longa der Ort, wo wenigstens seit der Organisation des latini¬ 
schen Bundes durch die Tarquinier die Bundesversammlungen 
gehalten wurden3). Der Name mufs im alten Italien sehr ver- 
breitet gewesen sein, da verscliiedene Stadte desselben Namens 
vorkommen, bei den Etruskern, den Hernikern und in Apulien 4). 

1) Kuhn in d. Zeitschr. f. vergl. Sprachf. 1, 191, 2, 461. 
2) Mommsen unterital. Dial. S. 263. Herins und Herennius, zwei bei 

den Samnitern sehr beliebte Namen stammen eben daher, auch die Herie 

Iunonis und die Hersilia Quirini, s. oben S. 245. 328. 
3) Liv. I, 50—-52. Bei Liv. II, 28 lieifst es ad caput Ferentinum. H 

und F wurden in den italischen Dialekten oft verwechselt. 
4) Das Ferentinum der Herniker zahlte spater zu Latium und batte 

fiir dieses eine volksthiimliche Bedeutung, s. Ribbeck Com. Lat. p. 125. Aus 
Ferentinum in Etrurien, welches in der Gegend von Viterbo lag, stammten 

die Vorfahren des Otlio, s. Sueton Otlio 1 und Dennis die Stadte und Be- 

griibnifspl. Etruriens S. 136. Ferentum oder Forcntum in Apulien wird b. 

Horat. Od. Ill, 4, 16 erwahnt, vgl. Diod. XIX, 65. 
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Als latinische Bundesgottin begegnet uns Venus aber auch in 
Ardea und Lavinium, also in der wichtigen Gegend, in welche 
die gewohnliche Tradition den Ursprung des Bundes und seine 
altesten Heiliglhiimer verlegte. Sowohl in der alien Bundesstadt 
Lavinium als in der Nahe von Ardea gab es ein Heiligthum der 
Venus, bei dem die Latiner in gemeinen Angelegenheiten zu- 
sammenzukommen pllegten 1), und zwar scheint sich bier zuerst 
der Cultus und der Name der griechischen Aphrodite von Sici- 
lien her und inBegleitung derAeneassage eingemischt zu haben2), 
welche Vermischung uns nicht abhalten darf an eine altere lati- 
nische Venus beider Statten zu glauben. Auch in Alba Longa 
und in Gabii mufs die Venus seit alter Zeit verehrt worden sein, 
da die Venus von Alba wesentlich zu den gentilen Traditionen 
des Albanischen Geschlechtes der Julier gehort, die Venus Gabina 
aber, ein alter Sprofs des Albanischen Dienstes, unter den an- 
geseheneren Culten von Latium und Rom genannt wurde3). 

Jene Angabe, dafs Aeneas ein Bild seiner Mutter aus Sicilien 
mit sich an die latinische Ktisle gebracht babe, bezieht sich auf 
ein altes Cultusbild, welches aus der Gegend des Berges Eryx 
stammen und fur Ardea und Lavinium eine ahnliche Bedeutung 
haben mochte wie das bekannte Palladium in Rom und Lavinium, 
sammt andern Gotterbildern altester Fabrik und Herkunft, wel¬ 
che den Eintritt der Idololatrie nach dem Muster der griechischen 
Holzbilder verrathen (S. 136). Eine Einwirkung des griechischen 
und phonicischen Aphroditedienstes hatte ohne Zweifel schon 
friiher stattgefunden, da diese Gottin unter ihren librigen Eigen- 
schaften auch als machtige Schutzgottin zur See verehrt wurde 
und ihr Cultus eben deshalb fiber die verschiedenen Ktisten des 

1) Strabo V p. 232 ava /xkcfov 6k tovtcov tcov noXscov Icsti to Aa~ 
oviviov k'/ov xolvov twv Auti'vcov isqov A<pQo6iT'qg, knifxsXovvTai 
<T ctvTov 6 c a ttqotioXcov Agdearab' (Its Aavgevrov VTttQXSirai dk 

tovtcov t\ 'AqSka, y.aTOLXia PovtovXcov. — fffrt 6k xal TavTtjs 7iXr]<J(ov 
AcpQodfoiov, onov 7iavr\yvq(^ov(SL AaTivoi. Plin. Ill, 5, 9 Ardea,— dein 
quondam Aphrodisium. 

2) Solin 2, 14 nach Cassius Hemina: Aeneam aestate ab Ilio capto 
secunda Halids littoribus appulsum, ubi durn simulacrum, quod secum ex 
Sicilia advexerat, dedicat Veneri Matri, quae Frutis dicitur, a Diomede 
Palladium suscipit. Paul. p. 90 Frutinal templum Veneris Fruti. Ser- 
vius V. A. I, 720 Dicitur el — Erydna, quam Aeneas secum advexit. 
Die wahrscheinlichste Erklarung jener Venus Frutis ist die Scaligers, dafs 
das Wort aus dem griechischen AqpodiTrj verdorben sei. 

3) Or. n. 1367.1368. Die Gabiniscke Venus ist die der Antestier d. h. 

die auf den Miinzen dieser Familie, vgl. Klausen Aeneas S. 730. 
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mittellandischen Meeres und seiner Nebenmeere sich rasch ver- 
breitete. Namentlich scheint die Erycinische Venus auf Sicilien, 
Avelche zu dem Geschlechte der von Phonicien und Kleinasien 
her verbreitelen Dienste der Venus Urania gehorte und in dieser 
westlichen Gegend einen ahnlichen Mittelpunkt von Sagen und 
Filialculten biidete wie die Venus von Kythere an der sudlichen 
Iiiiste des Peloponnes, die von Paphos in den Umgebungen 
von Cypern, auch in Italien von den Griechen und Etruskern 
sehr zeilig anerkannt und vielfach angebetet vvorden zu sein 1). 
Was namentlich diese letzteren betrifft, so bevveisen nicht allein 
die yerschiedenen einheimischen Namen, mit denen die Liebes 
gottin auf den etruskischen Denkmalern benannt wird, sondern 
auch der aufserordentlich grofse Vorrath etruskischer Venus- 
bilder2), welche bald mit dem Attribute des Apfels oder der 
Bluthe, bald mit dem eines Ei s oder mit dem der briinstigen 
Taube, oder mit einem Myrlenzweige, einem Balsamgefafs u. s. w. 
ausgestattet und immer langbekleidet, ausnahmsweise auch be- 
fliigelt oder strahlenbekranzt sind, dafs der Cultus dieser Gottin 
und ihrer verschiednen Formen von der Pandemos bis zur 
Urania bei diesem Volke einen sehr fruchtbaren Boden gefunden 
hatte. 

In Rom gab es drei Heiligthumer der Venus, welche fur alt 
gelten diirfen, das der Murcia, das der Cloacina und das der Li- 
bilina. Der Name Murcia hangt mit mulcere in dem Sinne von 
erweichen zusammen3), welches Wort auch dem Mulciber d. i. 
Volcanus seinen Namen gegeben hat, obwohl man spater meist 
Murtea schrieb und die so benannte Venus fiir die Myrtengottin 

1) Vgl. Mommsen Unterital. Dial. S. 142 und Gerhard Gottlieiten der 
Etrusker S. 38. 40. Eine Inschr. aus Potenza in Lucanien: Veneri Ery- 
cinae Sacr. Oppia M. Liberta Restituta etc. bei Mommsen I. N. n. 374, 
Henzen n. 5677. Opfertisch der Venus Erycina mit oskischer Aufscbrift 
aus Herculanum bei Mommsen Unterit. Dial. S. 179. Campanischer Ziegel 
mit der Inschr. VENERVS IIERVC bei Marini Atti p. 418. Eti usk. Inschr. 
Mi Venarus finucenas in der Vaticanischen Bibliotbek. Der etruskische 
Name Duran scheint der Urania zu entsprechen wie Turms dem Hermes. 
Aulserdetn linden sich auf etruskischen Denkmiilern die Namen Thalna und 
Malacisch fiir Venus. Der letztere konnte dem lateinischen Murcia ent¬ 
sprechen. 

2) Gerhard iiber Venusidole, S. 6. 
3) Iilausen Aeneas S. 733. Eben dahin ^ehort murcus und murcidus, 

s. Serv. V. A. VIII, 636 und Augustin C. D. IV, 16 Beam Murciam quae 

praeter modum non moveret acjaceret honrinem, ut ail Pomponius, mur- 
cidum. i. e. minis desidiosum et inacluosum. Dem Sinne nack ist Murcia 
also identisch mit der Libentina und Volupia. 

Preller, R«m. Mylhol. 
25 
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hielt. Ibr Heiligthum hiefs im gewohnlichen Sprachgebrauch das 
der Murcia schlechthin; mithin kann der vollstandigereName Venus 
Murcia erst spater aufgekommen sein. Es lag am Abhange des Aven¬ 
tin, naheamhinternEnde des Circus Maximus, dessenLocabtatenin 
dieser Gegend oft danacb benannt werden; ja der Name dei Murcia 
hatte sicb aucb auf den Aventin und das ganze dort gelegene 
Stadtquartier ausgedebnt'), so dafs dieses Heiligthum also jeden- 
falls ein sebr angesehenes war, wie es denn auch bei andern Ge- 
legenbeitenimmerals das alteste und angesehenste der stadtischen 
Venus erscbeint. So wurden spater die Tempel der Venn Ob- 
seuuens und Verticordia in derselben Gegend am Circus, also 1 
dem Kreise des alteren Heiligthums der Murcia gegrundet und 
auch die Frublings- und Weinlesefeier der Venus scbeint sicb 
vorzugsweise dahin gewendet z» haben. Da diese Gegend durch 
Ancus Marcius mit Latinern eroberter Stadte bevolkert wurde ), 
so mogen diese den Gottesdienst mit nacb Rom gebracbt haben. 
Fur noch alter gait das Heiligthum der■ Cloacina oder Clua- 
cina welches sicb in der Nahe des Comitiums befand, aber 
fur die spatere Zeit mehr ein historiscbes als ein rebgioses n- 
teresse hatte. Es lieifst nebmlicb dafs Romulus und T. Tatius 
d. h. die Romer und Sabiner vor ibrer reierlicben Verbundung 
nacb blutigem Streite auf dieser Statte der Venus unter jenem 
Namen ein Heiligthum gestiftet und sicb selbst bei demselben 
mit Myrtenzweigen gereinigt hatten, daher auch der Name 
cluare und cloare oder cluere d. i. purgare abgeleitet wnd ). so 
dafs also Venus hier wieder die Gottin der friedhchen Veremigu g 
und Verbundung ist, gleich der spateren Concordia. Endlic 

Varro 1 1 V 154 Intumus Circus ad Mur dm. vocatur etc. Vgl. 

die Meue Murciae bei Terlull. de Speclae. 8 ""ZdtZ cTre™ 
volant, cui in ilia parte aedem vovere d. h. am sudlichen ^de des Urcus, 
keineswegs im Circus seibst, und Paul. p. 148 und Serv. V. A- VIII, 636 
nach welchen der benachbarte Abhang des Aventin ehedem Murcus und 
das Circustbal die Vallis Murcia geheifsen hatte Die Aussprache sch^ankte 
zwischen Murtea und Murcia, s. Varro 1. c., Plin. XV, 29, db, Flut. yu. 

R°' 22)' Liv. I, 33 quibus, ut iungeretur Palatio Aventmum, ad Murciae 

data\)evL 1. c., Serv. V. A. I, 720. Daher cloaca Cluilia fossa Cloatius 
oder Cluatius, Cluentius, Cluvius und die sputerc Ce^chu^te r. Tatius 
habe das Bibl der Cloacina in der cloaca maxima S^nden LacUnt l 20 
11 Ueber die Lage vgl. Liv. Ill, 48, Becker Handb 1, 320. Munzen der 
Gens Mussidia mit der Inschrift CLOAC an einer Tribune bei R.ccio t. 

XXXIII, 2. 3 und t. LXI, 1. 
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die Libitina, welclie als Gottin der Lust gewohnlich Lubentina 
oder Lubentia und Lubia genannt wird, und dem Namcn nacb 
mit dieser identisch ist1 2), war zugleich eine Gottin der Garten, 
der Weinptlanzungen, der Weinlese, daber ihr Ileiliglbum wie 
das der Murcia am 19. Aug. dem Tage der landlichen Vinalien 
seinen Stiftungstag feierte3), und die bekannte Gottin desTodes 
und der Verstorbenen, fur welclie nacb einer Verordnung des 
Servius Tullius bei jedem Todesfall ein Stuck Geld in ibren 
Kasten gelegt werden mufste, wie denn aucli das zu Leichenbe- 
gangnissen Erforderliche, namentlich die Baliren, aus ihrem 
Maine, dem desbalb oft erwahnten lucus Libitinae entlehnt 
wurde3). Eine ahndungsreiche Zusammenfassung des Gedan- 
kens an den Tod und an schwellendes Leben, welche den Natur- 
religionen iiberhaupt gelaufig ist und sich auch in dem griechi- 
schen Dienste der Aphrodite wiederfindet, in Italien aber sehr 
verbreitet und in der volksthumlichen Naturanschauung tief be- 
griindet gewesen sein mufs, da auch die sabinische Feronia zu¬ 
gleich mit der Flora und mit der griechischen Persephone ver- 
glichen wurde und eine gleichartige Autrassung uns bei der Acca 
Larentia und andern Gottinnen der Flur von neuem begegnen 
wird. Eben deshalb konnte der Ursprung einer von Gerhard 
nachgewiesenen Darstellung der Venus, wo diese zugleich Pro¬ 
serpina d. h. Todesgottin ist4), eben so gut in Italien zu suchen 
sein als in Griechenland. 

Im gewohnlichen Cultus hatte Venus neben diesen beson- 
dern Formen die allgemeinere Bedeutung einer Friililingsgottin 
der Blumen, der Garten, der Gemiise, der Weinpflanzungen. 

1) Varro I. 1. VI, 47 Ab lubendo libido, libidinosus ac Venus Liben- 
tina et Libitina. Vgl. Cic. N. D. II, 23, 61, Serv. V. A. I, 720, Non. Marc, 
p. 64 prolubium. 

2) Varro 1. I. VI, 20, Fest. p. 265 und 289. 
3) Dionys H. IV, 15, Plut. Qu. Ro. 23, Numa 12. Daher die haufige 

Erwiihnung der Libitina auf Veranlassung von Pestilenzen, Liv. XL, 19, 
XLI, 21, Sueton Ner. 39 und iiberhaupt mit Beziehung auf Sterben und 
LeichenbegSngnifs, Horat. Od. Ill, 30, 6, Sat. II, 6, 19, ferner die Redens- 
arten Libitinain exercere, facere, die Libitinarii d. h. die beim Leichenbe- 
giingnifs Beschaftigten, die Libitinensis porta beim Amphitheater. Beson- 
ders die Bahren und das zum Verbrennen Nothige wurden von dort geholt, 
Ascon. Argum. Cic. Mil. und Martial. X, 97. Die Abgabe des Todtengeldes 
hiefs lucar Libitinae, Or. n. 3349. Der lucus Libitinae wird auch zur Be- 
zeichnung des Wobnortes genannt, s. Or. 1378, Henzen n. 5683. Leider hat 
seine Lage noch niclit mit Sicherheit bestimmt werden konnen. 

4) Gerhard Archaol. Nachlafs aus Rom S. 121 —195. Vgl. dessen 
Abh. iibcr Venusidole S. 9. 15ff. 

25* 



388 funfter abschnitt. 

Die Garten galten so speciell fur ihr Revier, dafs sie gewohnlich 
unter ihren Schutz gestellt wurden und alle Gartner, Gemuse- 
handler, Blumenziichter die Venus wie eine Gottin lhrer Pro¬ 
fession verehrten '), und was die Weinlese betrifft, so ist schon 
oben S 174 bemerkt worden, dafs sowohl die landlichen vina- 
lien am 19. August, das eigentliche Weinlesefest, als die soge- 
nannten Vinalia priora am 23. April, wo man den jungen Wein 
zuerst kostete, dem Jupiter und der Venus galten1 2). Namentlich 
wurden an diesen Tagen entsprechende Feierlichkeiten im Maine 
der Murcia und in dem der Libitina vorgenommen, deren lem- 
pelbeide den 19. Aug. als ihren Stiftungstag feierten, wahrend 
im Uebrigen auch diese Feste ganz vorziiglich von den Gartnern 
und Gemiisehandlern begangen wurden. Aufserdem scheint von 
ieher der erste Tag des April der Venus heilig gewesen zu sein, 
obgleich dieArtwiedieserTagspater gefeiertwurdediedeutlichsten 
Merkmale des griechischen und orientalischen Aphroditedienstes 
an sich tragt, wie man denn spater sogar den Namen des Monats 
Atirilis von Aphrodite ableiten wollte. Richtiger ist die ab ape- 
riendo, nuod ver omnia aperit3), weil die Erde sich dann von 
neuem offnet und die Halme und Bliitben sich aus ihr hervor dran- 
gen: was wieder zu dem Begriife einer Gottin der sprossenden Ve¬ 

getation zuruckfiihrt. 
Zu diesen alteren und einfacheren Formen des latimschen 

Venusdienstes kamen mit der Zeit die bedeutungsvolleren des 
Auslandes, unter denen die der Venus Victr.x und der Venus 
Genitrix fur die altesten gelten diirfen. Beide gehoren zu der 

1) Varro r r 1, 1, 6 Item adveneror Minervam etVenerem, quorum 
uniusprocuratio oliveti, alterius hortorurn, quo nomine rustica Finaham- 
stituta Daher Naevius Venus fur olera sagte Paul. p. 56 cocum Vgl. 
Plin. XIX, 4, 19 und bei Or. n. 1369. 1462 die Venus hortorurn Sallustia- 

n°rU2)' Varro 1. 1. VI, 20 Vinalia Rustica dicuntur a. d. XIV Kal. Sept., 
nuod turn. Veneri dedicata aedes et liorti ei deae dicantur ac tum fiuntfe- 
liati olitores. Vgl. Fest. p. 265 und 289 und die Kalender, von denen das 
Kal. Capran. fur denselben Tag ein Opfer an die Venus beim Lire. Max. 

d. h. an die Murcia vorschreibt. Nacli Plut. Qu. Ro. 45 erfolgten an 
Veneralien, wofiir Vinalien zu sebreiben, reichlicbe Weinspenden beun 1. 
der Venus. Von den Vinalia priora s. Plin. XVIII, 29, 69. \ arro hatte 
eine Satire unter dem Xitel Vinalia tisqI (upQodioiwv gescbricben. 

3) Varro 1. 1. VI, 33, Ovid F. IV, 87 If., Censonn 22 9 Macrob I, 
12 8 If. wo der griechische Anthestenon verglichen wird. Vgl. Uvid f. 
IV' 125 If. Nec Veneri tern pus quam ver erat aptius ullum, J ere intent 
terrae, vere remissus ager , Nunc herbae rupta iellure cacumina tollunt, 
Nunc tumido geminas cortice palmes agit. 
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gemeinschaftlichen Wurzel des Dienstes der Venus Urania, wel- 
che zugleich als kriegerisch bevvehrte Siegesgottin und als die 
befruchtende Mutter alter Dinge verehrt wurde; auch mogen beide 
von demselben Ursprunge des erycinischen Venusdienstes auf 
Sicilien abzuleiten sein, welcher, wie bereits bemerkt worden, 
seine Einvvirkung auch fiber ftalien, sowolil fiber die Griechen 
und Etrusker als fiber die eingebornen Volker, zunachst wohl 
die Lucaner, Campaner und Samniter verbreitet hatte. Die Ve¬ 
nus Victrix wird von den Romern geradezu mit der Victoria 
identificirt1) und scheint als solche auch sonst in und aufser- 
balb Italien viel verehrt worden zu sein. Namentlich mufs sie 
in Latium fruhzeitig Eingang gefunden haben, da man aus dem 
Gebrauch der Myrte beim Albanischen Triumphe (S. 192) fol- 
gern darf, dafs auch hier die Venus Victrix im Spiele war. In 
Rom hatte sie ein Heiligthum auf dem Capitole, welches ver- 
muthlich in dem Kriege mit den Samnitern entstanden war2), 
wurde aber auch sonst von den Feldherrn viel verehrt, nament¬ 
lich von Sulla und von Pompejus, welcher ihr auf der Hohe sei¬ 
nes Theaters einen Tempel gestiftet hatte3 4), endlich von Julius 
Ciisar, wrelchem vermoge seiner Abstammung die Venus Victrix 
und die Venus Genitrix zu einem und demselben Rilde zusammen- 
schmolzen1). Diese letzterewurdenehmlichzuRom immerspeciell 
als Mater Aeneadum d. h. als Stammmutter der Albanischen Ge- 
schlechter, w'elche sich vom Aeneas ableiteten, namentlich der 
Julier verehrt; daher anzunehmen ist dafs dieser Cultus geraume 
Zeit ein Gentilcult dieses Geschlechtes und seiner nachsten Sippen 

1) Varro I. 1. V, 62, Gellius N. A. X, 1, 7. Vgl. die Inschriften aus 
Sicilien, Uinbrien und Dalmatien bei Or. n. 1375, Henzen n. 5678 — 80. 

2) Wenigstens findet sicli bei Plutarch Parall. 37 die abgerissene No- 
tiz, dafs Fabius Fabricianus, ein Verwandter des Fab. Maximus, nach der 

Eroberung von Tuxium(?), einer Hauptstadt der Samniter, rpv ncto ctv- 
rolg Tiuiautvrjv NixrppoQov L4ifQo6Ctj\v nach Rom geschickt habe. Ein 
T. der V. Victrix auf dem Capitol wird erwiihnt in dem Kal. Ainitern. zuin 
9. Octb. Derselbe scheint identisch zu sein mit dem T. der Venus Capito¬ 

lina bei Sueton Cal. 7. 
3) Plut. Pomp. 68, Gellius 1. c., vgl. Becker Handb. 1, 676, welcher 

auch das vom Kal. Amitern. zum 12. Aug. vorgeschriebene Opfer an die 
Venus Victrix auf diese Poinpejanisehe bezieht. Was Sulla betrifFt, so ist 

die Venus auf seinen Miinzen hochst wahrscheinlich V. Victrix. 

4) Prop. IV, 1, 46 Vexit et ipsa sui Caesaris arma Venas, arma re- 
surgentis porians victricia Troiae. Dio Cass. XL1T1, 43 y.al tfm tovto y.a\ 
ykvfj/ju ainrjs evonXov {(f oyei you avr,')rjfja nuTrjv Iv nlsiaroig y.al 
fxtyiaroig y.tvdvvoig tnoniTo. Aueh auf Ciisars Miinzen ist die V. Victrix 
oft zu sehen, gewohnlich bekleidet mit Scbild und Lanze, hiiufig auch mit 

der Victoria auf der R. 



390 FUNFTER ABSCHiNITT. 

war, bis er bei zunehmender Bedeutung der Aeneassage fur Rom 
und’ dessen conventionelle Geschichte zu einem offentlichen 
wurde. Schon in der Zeit des ersten punischen Krieges war der 
Glaube an die troische Abstammung des romischen Yolkes ein 
fest gewurzelter, so dafs wir also auch bei diesem Cultus, wenn 
es sich von den Anfangen des Glaubens bandelt, einige Genera- 
tionen weiter hinauf, also gleiclifalls bis in die Zeit der Sam- 
niterkriege zuriickgeben miissen. Die romische Poesie tiug das 
Ihrige dazu bei, diese Venus noch mehr zu verherrlichen 1), En¬ 
nius indem er sie in seinen Annalen als Stammmuttei des Ro¬ 
mulus, also des romischen Namens uberhaupt auftreten liefs, 
Lucrez u. A. indem er sie in ihrer kosmischen Bedeutung be- 
sang d. h. als die Gottin der Zeugung, des Ursprungs, der Ent- 
stehung der Dinge uberhaupt, welche ihre Macht vorzuglich in 
der Zeit des Fruhlings, des jahrlich sich erneuernden Ursprungs 
der Dinge offenbarte und als kosmische Liebesgottin bereits von 
dem Eleaten Parmenides und dem Agrigentiner Empedokles ge- 
priesen worden war. Einen eignen Tempel bekam diese Venus 
Genitrix bekanntlich durch Julius Casar, welcher sich seinei Ab¬ 
stammung von dieser Gottin und seiner Verwandtschaft mit Ro¬ 
mulus und den Albanischen Konigen nicht allein sehr geine 
riihmte2), sondern auch in seinem eignen Wesen etwas von je- 
nen altenLieblingen der Venus, einem Aeneas, einem Paris u. A. 
hatte, welche mit grofser Liebesfahigkeit und Liebenswiirdigkeit 
eben’so viel Muth und Tapferkeit und die damonische Gabe des 
Glucks verbanden; denn auch diese hielt man fur ein Geschenk 
der Venus, daher auch Sulla felix sich eifrig zu dieser Gottin be- 
kannte. In der Schlacht beiPharsalos gelobte Casar ihr in Folge 
eines Traums den Tempel, welchen er hernach auf seinem Fo¬ 
rum sehr prachtig erbaute und am 26. Septb. 708 (24. Juli 46) 
mit vielen Spielen einweihte3). Augustus war ganz der Mann, 
die mylhologischen und religiosen Pratensionen dieses Dienstes 

1) Bei Ennius betete Ilia vor ihrer Hinrichtung: Te sale nata precor 
Venus , te gertetrix patris nosiri, ut me de eaelo visas cognata p arum per, 
s. Nonius p. 378, 16. Vgl. Lucret. de rer. nat. z. A. und Ovid F. IV, 9Iff. 

2) Caesar Veil ere prognatus Cic. Ep. Fain. N 111, 15, 2. Vgl. Casars 
Rede bei Sueton 6 und Vellei. Pat. II, 41 nobilissima Iuliorum genii us fa- 
milia et quod inter omnes antiquissimos constabat ab Anchise ac J enere 
deducens genus. Mehr bei Dio XL1I, 34 und XL11I, 43. 

3) Becker Handb. 1, 363 tf., Fischer Rom. Zeittafeln S. 289. Bei 
Serv. V. A. I, 720 ist fiir Venus Nutrix ex Caesaris somnio sacrata zu 
lesen Genitrix. 
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zum Vortheile der Dynastie der Julier vollends auszubeuten, da- 
her Mars und Venus, die Stammgolter dieses Geschlechts, (lurch 
ihn zu romischen Stammgottern uberhaupt erhoben ') und na- 
mentlich Venus Genitrix als solche fortan in vielen Gegenden 
von Italien mit und ohne speciellere Beziehung auf die Julische 
Familientradition verehrt wurde1 2). Ja diese Verehrung der Ve¬ 
nus Genitrix als der Stammmutter des romischen Volks behaup- 
tete sich auch nach dem Ausslerben des Julischen Geschlechts, 
da noch Hadrian einen prachtvollen Doppeltenipel der Roma und 
Venus mit zwei colossalen Statuen der beiden Gbltinnen er- 
baute3), offenbar wegen des alten und eingewurzelten Glaubens, 
dafs die troische Venus durch Aeneas und die Aeneaden die 
Stammmutter des romischen Volkes sei. 

Nachdem die Rorner diese Fonnen des Dienstes der Venus 
Urania in fruheren Zeiten durch Vermittlung der Latiner und 
andrer italischen Volker kennen gelernt hatten, geriethen sie im 
Laufe des ersten punischen Ivriegs in unmittelbare Beriihrung 
mit dem Dienste der erycinischen Venus und seinen Tradi- 
tionen von der Wanderung des Aeneas; ja sie wurden seit dem 
Frieden vom J. 241 v. Chr. die Herrn liber diese Gegend und 
diese Ileiligthiimer, welche fur sie langst die Bedeutung einer 
sacralen Metropolc hatten und in diesein Sinne fortan auch von 
ihnen gepflegt wurden4). Die Folge war dafs Rom sich den 
Dienst der erycinischen Venus nun bald unmittelbar von dort 
aneignete. Im Jalire der Schlacht am Trasimenischen See (217 
v. Chr.) wurde auf den Rath der sibyllinischen Bucher der erste 

1) Mars und Venus sind die Stammgbtter der Julier, s. Dio LIII, 27 
vom Pantheon des Agrippa, C. I. Gr. n. 2957, wo Iul. Caesar an 6 ”4Q(tos 
y.al !A(f>QodiTr]£ abgeleitet wird, vgl. Tacit. Ann. IV, 9. Daher Romulus 
nach der Erkliirung des Verrius Flaccus und andrer Gelehrten der Augu- 
steischen Zeit den ersten Mt. seines Jahres seinem Vater Mars, den 2 ten 
der Venus Genitrix d. h. der Mutter der Aeneaden weiht, s. Verr. FI. Fast. 
Praen. zum 1. April: Aprilis a ^enure, quod ea cum Anchi.se parens fuit 
Aeneae regis, qui genuit lulum, a quo populus Romanus ortus. Ovid F. IV, 
25 IF., Macrob. S. I, 12, 8. 

2) Vgl. Or. n. 1377, Mommsen I. N. n. 1385 und 4837. Ueber das 
Bild der Venus Genitrix s. Visconti M. Pio Cl. Ill, 8, Gerhard Venus- 
idole S. 3. 

3) Becker Ilandb. 1,444. Dais auch dieseVenus des Hadrian die Venus 
Genitrix war, und zwar in der erweiterten Bedeutung einer Genitrix Gentis 
Martiae, Arnob. IV, 35, Folgt auch aus der Stiftung zu Ehren des Marc 
Aurel und der Faustina bei Dio LXXI, 31. 

4) Tacitus Annalen IV, 43, Sueton Claud. 25. Vgl. Eckhel D. N. 1 
p. 236. 



392 FUNFTER ABSCHN1TT. 

Tempel derselben und ein Lectisternium gelobt, bei welchem 
Mars und Venus als zusammengehoriges Paar erschienen, wah- 
rend der neue auf dem Capitol erbaute Tempel der erycinischen 
Venus im folgenden Jahre eingeweiht wurde •). Ein andrer und 
wie es scheint nocb angesehener Tempel derselben Gottin lag 
vor der p. Collina, wo er im J. 181 v. Chr. eingeweiht wurde, 
nachdem er einige Jahre vorher von einem Consul im Felde ge¬ 
lobt worden war1 2). Diese Gottin gait wie das Urbild auf Sicilien 
fur eine weibliche Macht des Himmels und der schopferischen 
Nalur, auch der beruhigten See, aus welcher Aphrodite geboren 
ist, aber auch der Buhlerei und Prostitution, von welcher Seite 
sie in Rom wie anders\vo hald lebhaften Anklang fand. 

Dazu waren im Laufe der Jahre noch verschiedene andre 
Formen des griechischen und orientalischen Venusdienstes ge- 
kommen, welchen bald in dem alten Bezirke der Murcia bald in 
andern Gegenden der Stadt neue Heiliglhumer gestiftet wurden. 
So gab es in der Nahe des Circus Max., also wahrscheinlich in 
jenem Bezirke, einen T. der V. Obsequens d. h. der Willfahri- 
gen, welcher im J. 295 v. Chr. von Q. Fabius Gurges von den 
Strafgeldern ehebrecherischer Matronen gestiltet worden war3): 
ferner in demselben Bezirke einen T. der V. Verticordia, 
welche der griechischen arcoOTQoepia entspricht und auf Veran- 
lassung hochst bedenklicher Spuren von Unsittlichkeit unter den 
Frauen und Jungfrauen der hoheren Stiinde und eines schreck- 
lichen Vorfalls im J. 114 v. Chr. gestiftet wurde. Drei Vestali- 
sche Jungfrauen, Aemilia, Licinia und Marcia, hatten sich damals 
in verhotenem Umgange mit romischen Rittern betreffen lassen, 
worauf in jenem Jahre die Sache zur offentlichen Verhandlung 
kam und Licinia durch die Beredsamkeit des L. Crassus, Marcia 
durch einen andern Anwalt gerettet wurde, so dafs nur Aemilia 
als Opfer fiel. In dem Herbste desselben Jahres, nach den ro¬ 
mischen Spielen, war ein romischer Ritter P. Elvius mit Frau 
und Tochter auf der Riickkehr nach Apulien begriffen, als sie im 
Freien von einem starken Gewitter iiberrascht wurden. Die 
Tochter wild angstlich, der Vater setzt sie auf ein Pferd, um 

1) Liv. XXIt, 9, XX1IT, 30. 31, Becker S. 403. 
2) Liv. XXX, 38, Strabo VI p. 272. 
3) Nach Liv. X, 31, vgl. Serv. V. A. I, 720, wo Fabius Gurges dieseu 

Tempel nach dem Samniterkriege stiCtet, weil Venus sich ihm gniidig er- 
wiesen. Er setzt hinzu: Hanc Itali Postvotam. dicimt, welcher Name 
wohl verdorben ist. 
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schneller mit ihr untcr Dach zu kommen; da wild sie auf deni 
Pferde vom Blilz getroffen. An den Kleidern, am Schmuck, an 
den Schuhen war keine Spur des Blilzes zu frnden, auch an ih- 
rem Leibe nieht, nur dafs sie mit entblofster Schaam dalag und 
die Zunge aus dem Munde hervorragte, daher man annahm, der 
Blitz sei durch die Schaam hinein und aus dem Munde wieder 
herausgefahren. Auch das Pferd war getodtet worden und der 
Sattel, Gurt und Zaum lagen zerfetzt umher 1). In Rom sah man 
in diesem Vorfall einen deutlichen Ausdruck des gottlichen Zorns 
uber jene Siinden der Veslalischen Jungfrauen und ihrer Buhlen, 
der Ritter. Die Untersuchung wurde also im folgenden Jalire 
wieder aufgenommen und jetzt auch Licinia und Marcia verur- 
theilt, ferner auf Veranlassung der sibyllinischen Bucher jenes 
Heiligthum und ein Bild der V. Verticordia gestiftet, zu welchem 
Behufe Sulpicia, die Gattin des Q. Fulvius Flaccus unter hundert 
Frauen als die keuscheste auserwahlt wurde2). Die Absicht der 
Stiftung war, dafs in Zukunft das Herz der Frauen und Jung¬ 
frauen sich urn so leichter von der Lust zur Zucht und Keusch- 
heit wenden moge. Noch andre Formen dieses spiiteren romi- 
schen Venusdienstes sind eine V. Calva, welcher zu Liebe die 
in verschiedenen Stadten wiederholte Geschichte erzahlt wurde, 
dafs die Frauen bei der Belagernng des Capitols durch die Gal- 
lier ihr Haar zur Anfertigung von Stricken und Kriegsmaschinen 
hergegeben hatten3). Andre erziihlten von einem Aussatze, in 
Folge dessen den romischen Frauen die Haare ausgefallen waren, 
wobei sie sich auf ein Bild beriefen, welches vermuthlich das der 
V. Calva war, dann aber viel jiinger gewesen sein mufs als man 
in Rom glaubte, denn diese Form gehort wesentlich zur orienta- 
lischen Familie des Venusdienstes. Das Bild trug nehmlich einen 
Kamm in der Hand und war im Gesichte bartig, wurde also mann- 
weiblich gedacht, denn der Kamm iyitelg) ist das Merkmal des 
weiblichen Geschlechts. Wieder eine andre Venus hiefs Eque- 
stris, weil sie zu Pferde safs, angeblich eine Stiftung des 

1) Liv. Epit. 63, Plin. H. N. VII, 35, Iul. Obseq. 37 (97), Oros. V, 15, 
Fischer Rom. Zeitt. iin J. 114 und 113. 

2) Plin. 1. c., Val. Max. VIII, 15, 12. "Dafs das Heiligthum im Bezirk 
der Murcia lag, folgt aus Serv. V. A. VIII, 636. 

3) Serv. A. I, 720, nach welchem Andre die Venus calva erklarten 
wie pura, noch Andre quod corda amantium calviat i. e. fallat atque eludat. 
Die Geschichte dafs die Frauen ihr Haar zu Kriegsmaschinen hergegeben, 
ward auch von der Belagerung Karthagos und von der von Byzanz und 
Aquileja erzahlt, s. Lactant. 1, 20,27, Iul. Capitol. Maximin. Iun. 7. 
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Aeneas l) Hochst wahrscheinlich war es die griechische rcsla- 
Wcc denn das Rofs hatte in der bildlichen Sprache der Alten 
sehr oft die Bedeutung der Woge, so dafs Venus auf dem Rosse 
die Herrscherin iiber das Meer bedeuten sollte, wie die gleich- 
falls in Rom verebrte V. Marina und Linmesia d. i. die Hafen- 
aottin, welche mit der Zeit den gleichartigen Dienst der alien 
Mater Matuta verdrangte. Ferner wird genannt erne V. Mynca, 
Mvrtea und Purpurissa, mit Beziehung auf das beibge Laub 
der Tamariske und der Myrte und auf die Purpurfarbung: also 
<deichfalls Nebenformen der erycinischen, cypnschen oder pho- 
nicischen Aphrodite. Ferner gab es eine V. Salacia, welche 
spater fur die Liebesgottin der Buhlerinnen gait, ursprunglich 
aber wohl auch nur die Gottin der salzigen Meeresfluth gewesen 
war, ferner eine namentlich in Campanien, aber auch sonst in 
Italien und in Rom verebrte V. Felix, welche eine Gottin weibli- 
cher Fruchtbarkeit war und als solche wie eine gluckliclie, eine 
gesegnete Mutter, ein Kind auf dem Arme abgebildet wurde ). 
Hochst wahrscheinlich ist auch die bin und wieder erwahnte V. 
Fisica mit dieser identisch, da das griechische Wort cpvoiwr) 
dem lateinischen felix in dieser Bedeutung entspncht: eine 
Schutzgottin von Pompeji, daher sie auch schlechthm V. 1 om- 
peiana heifst2 3), wie Venus denn uberhaupt in Campanien, von 
Capua bis nach Sorrent und Bajae, wo die Natur so fruchtbar, 
das Meer so reizend, die Gesellschaft so genufsreich war, das 
lichen und die Sitte in vielen und verschiednen Formen be- 
herrscbte. Die Gemalde von Pompeji und Herculanum legen da- 
von ein sehr beredtes Zeugnifs ab, indcm sie uns die italische e 
nus nun ganz wie die griechische in den verschiedensten An- 
lassen des Lebens und der Fabel als die Alles beseelende und 
beherrschende Gottin derSchonheit und der Liebe zeigen, neben 

2) Or. n. 1366 und 4036, Mommsen I. N. n. 3903. 4986. 6034, vgl. 

Visconti M. P. Cl. II p. 313 und Muller Handb. der Archaol. § 3(b, 3. Ve¬ 

nus felix ist zu verstehn wie arbor felix von leo, fetus u. s. w- 
3) Or. n. 1370, Mommsen I. N. n. 2253, vgl. Dens, im Rh. Mus. f. 

Philol 1847 S. 457 und das Bullet. Archeol. Napol. 18o4 p. 58. Die Men¬ 
tis Fisica bei Mommsen I. N. n. 307 bedeutet wohl eine he.fse Scbwetel- 
quelle, in deren Nahe die Vegetation gut gedieb. Pompeii heilst COLoma 
VEJNeria CORnelia entweder nach dem Dictator Sulla oder nacli seinein 
Nelfen P Corn. Sulla. Vgl. Martial. IV, 44 Haec Veneris sedes, Laceaae- 
mone gratior Mi, und Bullet. Nap. 1853 n. 27. Bekannt ist die Venus von 
Capua* vgl. Mommsen n. 3561 Magistri Venerus Ioviae. In Sorrent aedes 

Veneris, ib. n. 2123. 2124. 
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ihr eine grofse Anzahl von Eroten und Psychen, deren heitres 
Spiel auch in der romischen Decorationsmalerei sehr beliebt war. 
Eros wurde zum Amor oder zum Cupido, Peitho, eine eben so 
unzertrennliche Gefahrtin der Aphrodite, zur Suada, neben 
welcherals Gottin derLiebessehnsuclit und des sinnenden Glucks 
oder Ungliicks der Liebe eine eigne Venus Mimnermia oder 
Meminia verehrt wurde'). 

Einer so veranderten AulTassung gemiifs mufste sicli natur- 
lich auch der gewohnliche Gottesdienst der Venus in Rom we- 
sentlich verandern, da man von der einfacheren AulTassung dieser 
Gottin als einer Gottin der Vegetation, der Weinberge, des Fruh- 
lings und seinerLust immer entschiedner zu der griechischen und 
orientalischen iibergegangen, d. h. Venus vorherrschend als Gottin 
des weiblichen Reizes und des Genusses der Liebe zu feiern ge- 
wohnt geworden war. Vorziiglich war es der April, wo man 
Venus in diesem Sinne leierte. Der 1. April gait nun vorzugs- 
weise der V. Genitrix, der Stammmutter des romischen Volks, 
der Erneuerin aller Fruchtbarkeit des Jahres, welcher man jetzt 
auch die neue ErofTnung des Meeres und der Schiffahrt zuschrieb. 
rsamentlich beteten die Frauen an diesem Tage eiFrig zur Fortuna 
Virilis d. h. zu der Gottin des Gluckes der Frauen bei den Man- 
nern, wahrend die Frauen geringeren Standes sogar die Radstu- 
ben der Manner aufsuchten, urn dortihre Andacht zu verrichten 1 2). 
Ferner wird von einem Rade der Venus d. h. ihres Rildes erzahlt, 
bei welchem die Frauen gleich dem Rilde alien Schmuck ableg- 
ten, nach dem Rade aber dasselbe mit neuem Geschmeide und 
mit frischen Rlumen, vorziiglich mit Rosen schmiickten, worauf 
auch sie selbst unter griinenden Myrten ein Rad nahmen, wie 
einst Venus, da sie aus dem Meere aufgestiegen ihr Haar trock- 
nete, vor der Zudringlichkeit histerner Satyrn ihre Zullucht zu 
einem Myrtengebusch genommen habe3). Endlich empfiehlt 
Ovid den Frauen an diesem Tage einen Mischtrank aus Milch, 
gestofsenem Mohn und Honigseim zu nehmen, wie dieses auch 
Venus bei ihrer Vermahlung gethan habe. Auch Venus Verticor- 

1) Serv. V. A. I, 720. 

2) Verr. T lacc. b. Macrob. I, 12, 15 und Fast. Praen. 1. April. Fre¬ 
quenter mulieres supplicant Fortunae Firili, humiliores etiam in balineis, 
quod in iis ea parte corporis utique viri nudantur, qua feminarum gratia 
desideratur. Vgl. Ovid F. IV, 145(1’., Jo Lyd. d. Mens. IV, 45. 

3) Ovid 1. c. v. 133 IF., vgl. Plut. Numa 19. Vermuthlich hiingt da mi t 

zusammen die LdifQodirrj tnnahxQios bei Plut. fort. Ito. 10, welche neben 
der Fortuna Virilis verehrt wurde. 



396 FONFTER ABSCHNITT. 

dia wurde an diesem Tage als Gottin der weiblichen Zucht und 
Sitte verehrt, so dafs also uberhaupt vorzugsweise die Matronen 
an ihm thatig waren. Dagegen gait der 23. April, der Tag der 
Vinalia priora, in dieser spateren Zeit speciell der Venus der 
Buhlerinnen und der Prostitution uberhaupt, derselben welche 
Lucrez IV, 1063 die V. Volgivaga nennt und welche bei den Grie- 
chen Pandemos hiefs. Es war die erycinische Venus vor derp. 
Collina, wo am 23. die feilen Dirnen mit Myrten und Rosen ihre 
Andacht verrichteten, wahrend seit Casar der 25. April von den 
feilen Knaben als eigner Festtag ihrerProfession begangen wurde, 
so sehr war auch dieses Laster schon zu einem anerkannten Be- 
diirfnifs geworden1). Die unscbuldigere Bedeutung der Venus 
als einer Gottin der weiblichen Geschlechtsreife und Geschlechts- 
bestimmung tritt auch in dem Gebrauche hervor, dafs die Mad- 
clien, wenn sie aufhorten Kinder zu sein, entweder der Diana oder 
der Venus ihre Puppen weihten2). 

4. Priapus. 

Mit der Venus war auch Priap nach Italien und Rom 
gekommen, ganz in derselben Bedeutung wie er in Kleinasien, 
vorziHich in der Gegend von Lampsacus und uberhaupt am Hel¬ 
lespont verehrt wurde, als Damon aller iippigen Fruchtbarkeit 
und unverhiilltes, aber den Alien durch lange Gewohnheit ver- 
trautes Symbol jedes geilen Naturtriebes. Sein eigentliches Ge- 
biet waren die Garten und Baumpflanzungen, wo sein Bild in der 
von Horaz und andern Dichtern mit so vieler Laune beschriebe- 
nen Gestalt zugleich dem praktischen Zvveck einer Vogelscheuche 
und eines Schutzes gegen den bosen Blick des Neides und das 
Geliist der Gartendiebe geniigte3). Doch trat er auch im Gefolge 

1) Ovid F. IV, 863 ff., Verr. FI. Fast. Praen. z. 25. April. Eben da- 
hin irehort die V. militaris d. h. quae castrensibus Jlagitiis praesidet et 
puerorum stupris, Arnob. IV, 7, Serv. V. A. I, 720 So spricbt Varro r r 

II 6 von einer V. pastoralis d. h. einer Gottin des Liebesbeduifnisses 

2) Pers. IT, 70, vgl. Antbol. Pol. VI, 280 und O. Jabn z. Pers. p. 139. 
Vgl Varro b. Non. Marc. p. 156 Properate vivere puerae, quas sinit ae- 

tatula, ludere, esse, amare et Veneris tenere bigas. 
3) Virgil Ge. IV, 110 mit den alten Auslegern, Horat. S. 1, 8, vgl. 

Plin H N XIX, 4 19 hortoque et foro tan turn contra invidcntwm effa- 
scmationes dicari videmus in remedlo satyrica signa, quamquam hortos 
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des Bacchus oder der Venus auf, als asiatischer Alter, bartig, in 
einem langenGewande und raitdem asiatischenKopftuch, Fruchte 
und Trauben im Schools * 1), als ein Golt des landlicben Segens 
uberhaupt. Ja sein Bild vvurde, wie das der Venus und des Cu- 
pido, als Symbol der ewigen Begenerationskraft der irdiscben 
Natur selbst an Griibern aufgestellt2), wahrend er andrerseits in 
seiner derb unanstandigen Weise zu den beliebten Figuren des 
Volkstheaters 3) und des Volkswitzes uberhaupt gehorte. 

5. Vertumnus und Pomona. 

Vertumnus oder Vortumnus gait in Rom gewohnlich fur 
einen Gott etruskischer Abkunft, aber nur weil sein Bild im Vi- 
cus Tuscus stand, einer lebhaften Durchgangsstrafse zwischen 
dem Forum, Velabrum und Circus Maximus, wo ehemals Tusker 
angesiedelt worden waren (Varro 1. 1. V, 46). Doch wurde der- 
selbe Gott auch bei den Latinern, den Sabinern und uberhaupt 
in Italien als ein der Ceres und der Pomona nahe verwandter 
Fruchtgott viel verehrt4), wie ja auch der Name acht latinisch 
und italisch ist, so dafs also auch in diesem Punkte wie in so 
vielen andern der etruskische Gotterglaube mit dem des ubrigen 
Italien iibereingekommen sein mufs. Der Name hangt jedenfalls 
zusammen mit vertere, und zwar ist Vertumnus speciell der 
Fruchtgott des annus vertens, dessen wunderbar wechselnde 
Gaben an Bluinen und Friichten, Gewachsen, Baumen und Be- 
schaftigungen sich in der Wandelbarkeit dieses Gottes und seiner 

tutelae Veneris adsignante Plauto, 0. Jabn in den Berichten der K. Sachs. 
Ges. d. W. 1855 S. 72. Inschriften b. Or. n. 1623 und eine merkwiirdige 
griechische aus Rom C. 1. Gr. n. 5960. 

1) Petron. Satyr. 60, vgl. 0. Jahn in dens. Berichten 1856 S. 2351F. 
In einer Inschr. b. Grut. p. 95, 4 heifst Priapus der conservator propaginis 
villicoruni, in einer griechischen Inschrift aus Rom C. 1. Gr. n. 5962 6 rrjg 
ytreating notpiqv. 

2) Inschriften von Griibern b. Henzen n. 5756a aus Rom: Gustos se- 
pulchri pene destricto deus Priapus ego sum mortis el vital locus, vgl. Or. 
n. 1624 aus Verona: Bis Manib. C. //. C. locus adsignatus monimento in 
quo est aedicula Priapi etc. Vgl. Mommsen I. N. n. 4218 aus Interamna am 
Liris: Bis Manibus und dazu als Bild: Venus nuda iacet cum Cupidine, 
vgl. Or. n. 4585. Ein Priapus Pantheus b. Or. n. 2117. 

3) Augustin C. D. VI, 7. 
4) Vgl. Varro. 1. I.V, 74, Mommsen I. N. n. 375 und 636. Neben der 

Ceres wird er genannt b. Mommsen n. 373 und b. Henzen z. Or. n. 5718. 
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Gestalten und Zierden wiederspiegelt. So ist er zunachst so- 
wohl ein Gott des Frtihlings 1) als des fruchtbaren Herbstes, 
ganz besonders aber dieses letzteren und seiner Spenden in den 
Garten undBaumpflanzungen; daher er gewohnlich wie ein Gart¬ 
ner und Obstzuchter gedacht und abgebildet wurde, Fruchte 1m 
Schoofs und das Gartenmesser in der Hand; doch besafs er nacb 
dem Glauben des Volks die proteische Natur einer absoluten 
Wandelbarkeit, so dafs er jede beliebige Gestalt annehmen 
konnte2 3). Den romischen Vertumnus im Vicus Tuscus schil- 
dert Properz in einem allerliebsten Gedicbte (I\ ,2). Es reut 
ihn nicht, sagt er, Volsinii im Kriege verlassen zu haben (daher 
mochte das spatere Erzbild stammen), denn es gefalle ihm sehr 
in der lebhaften Strafse zu Rom, wo taglich so viel Volks vor- 
beilaufe und von wo er auf das geschaftige Forum sehen konne. 
Einst sei der Tiber da geflossen, dock habe er dessen Strom ge- 
wendet, wolier er nachEinigen seinenNamenbekommen habe'), 
dabingegen Andre diesen von den mancherlei Frucbten ableite- 
ten, d?e ibm im Laufe des Jahres von dem Landvolke dargebracht 
wurden. Ihm reife zuerst die Traube, sein Haar werde zuerst 
von der reifenden Aehre geschmuckt, Rirschen, Pflaumen, Maul- 
beeren, Birnen konne man zuerst bei ihm finden. Alle Gestalten 
kann er annehmen und pafst zu alien Gestalten, der des Kriegers, 
des Jagers, des Gartners, des Fischers, des Hirten, eines Mad- 
chens oder eines Junglings. Aber am meisten beriibmt und be- 
wahrt sei er doch als Gartner und die Zier der Garten stehe ihm 
auch am besten an, Gurken, Kiirbisse, zierlicb gebundene Kolil- 
kopfe und alle Blumen. Einst sei sein Bild ein einfachei Ahoin- 
stock gewesen, etwas zugestutzt mit dem Messer, jetzt stehe er 
da als gegossenes und gescbnitztes Bild vonErz, das Werk eines 
zweiten Mamurius. Noch hiibscher ist das latinische Mabrchen 

1) Columella X, 308 mercibus et vernis dives Vertumnus abundet. 
Vel. Prop. IV, 2, 11 sen quia vertentis fructum praecepimus anni, Ver- 
tumni rursus creditur esse sacrum. Tibull. IV, 2, 14 Tabs in aeterno 
felix Vertumnus Olympo: mille habet ornatus, mille decenter habet. 

2) Daher Horat. S. II, 7,14 Vertumnis quotquot sunt natus miquis. hr 
wurde dariiber und wegen seiner Stelle im Vicus Tuscus, wo es viele Bu- 
den gab, Horat. Ep. I, 20, 1, II, 1, 269, Martial XI, 21 11, auch zum Gotte 
des Kaufs und Verkaufs, s. Ascon. in Verr. II, 1, 154 p. 199 Vertumnus 
autern deus invertendarum rerum est i. e. mercaturae. Ueber seine ge- 
wolinlicbe Bildung s. Welcker z. Miiller Handb. d. Arch § 404, 1. 

3) v. 10 Vertumnus verso dicor ab amne deus. Vgl. Uvid r. Vl,40o 
und Serv. V. A. VIII, 90. Ueber das Oertliche s. Becker Handb. 1, 154. 

489 und meine Regionen S. 151. 
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von Vertumnus und der Pomona bei Ovid Met. XIV, 623 ff, na- 
tiirlich spielt es in alter Zeit, unter dem Albanerkonige Procas. 
Pomona ist die schone Nymphe der Garten und der Frucht- 
baume. Immer ist das Gartenmesser in ihrer Hand, bald um geile 
Triebe ihrer lieben Baume zu bescbneiden, bald um edle Setz- 
linge in den wilden Stamm einzulassen. Die Baume sind ihre 
ganze Lust, sie zu begiefsen, zu pflegen, gegen das Geluste der 
Waldmanner zu hegen. Aon keiner Liebe wufste sie, wie sehr 
sich auch die lustigen Sohne der Flur und des Waldes um ihre 
Gunst bemuhen mochten, auch Silvan, dessen Herz immer jun- 
ger ist als seine Jahre: bis Vertumnus die Sprode bezvvang, durch 
treue Liebe und durch die Schonheit seiner wirklichen Gestalt. An- 
fangs suchte er sie unter allerlei fremden Gestalten zu gewinnen, 
indem er bald als Schnitter zu ihr trat, bald als Maher, bald als 
Ochsentreiber, dann wieder als Gartner, als Winzer, als kuhner 
Ivrieger mit dem Schwerdt, als Fischer mit der Angel, zuletzt in 
der Gestalt eines alien Weibes mit greisem Haar und hunter Haube 
die an einem Kriickenstabe in Pomonas Garten tritt, ihr Obst 
lobt, die reizende Nymphe kiifst, zu den vollen Zweigen ver- 
wundert aufschaut und an dem Beispiel der Ulme, an welcher 
eine Weinrebe voller Trauben reifte, das Gluck der liebenden 
Vereinigung nachweist. Warum sie so sprode sei, von so Vielen 
geliebt? Wohl babe sie Recht, die gemeinen Gesellen des Wal¬ 
des zu verschmahen, nicht aber den Vertumnus, der in alien 
Garten um Alba heimisch sei und Pomona so zartlich liebe, zart- 
licher als alle. Auch sei er jung und schon und seine Leiden- 
schaft fiir das Obst so grofs wie die ihrige. Alles umsonst, bis 
er seine wahre Gestalt annimmt, die eines schonen Jiinglings, so 
schon wie wenn die Sonne in vollem Glanze strahlend durch die 
Wolken blickt. Da ergiebt sich die Schone freiwillig dem Scho¬ 
nen und beide sind fortan unzertrennlich. Wirklich scheint es 
in Italien neben der Pomona einen miinnlichen Gott desselben 
Namens gegeben zu haben, welcher in den iguvinischen Opfer- 
urkunden Puemunus heifst1) und wohl mit dem Vertumnus 
identisch gewesen sein mag. Pomona aber hatte zwar auch in 
Rom einen eignen Flamen, freilich seiner priesterlicben Wiirde 

1) Aufrecht und Kirchhoff Umbr. Sprachdenkm. 2 S. 364. Neben dem 
Puemunus und in steter Verbindung mit ihm erscheint auf den iguvinischen 
Tafeln eine Gottin Vesuna, die sich auch bei den Volskern und Marsern 
findet, aber noch nicht sieher erklart ist, vgl. Mommsen Unterital. Dial. t. 
XIV S. 321. 325. 
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nach den am wenigsten angesehenen, weil die Aepfel (poma) im 
Rufe leichtfertiger Sitte standen*), doch war ihr eigentliches 
Gebiet naturlich wie das des^Vertumnus auf dem Lande. So gab 
es auf deni ager oder campus Solonius, der sich zwischen Ardea 
und Ostia erstreckte1 2) und damals fleifsig cultivirt wurde, ein 
so^enanntes Pomonal, also einen alien Hain der Pomona, der 
fur die ganze Umgegend von religioser Bedeulung sein mochte, 
wenigstens deutet auch die Fabel von Picus und Pomona (S. 334) 
auf diese Gegend. Endlich wissen wir dafs sie auch in der Ge- 
gend von Amiternum verehrt wurde 3). Vertumnus aber hatte 
aufser iener Capelle mit dem alien Bible im Vicus Tuscus erne 
andre am Abhange des Aventin, wo ihm am 13. August, wold 
zur Begriifsung der Obstzeit ein Opfer dargebracht wurde4). 

1) Varro 1. 1. VII, 45, Fest. p. 154 Maximae dignatioms. 
21 Fest. p. 250, vgl. Bormann altlatin. Chorogr. S. 118. 
31 Vgl. die oskische Inschrift aus jener Gegend bei Mommsen Unterit. 

Dial t XV S 339 mesene jlusare poimuni[e] d.i. mense Florali I ovionae. 
Das‘oskische Wort file pomum ist sonst posmum = pomum, dessen langes 
o auf Wegfall eines Consonanten deutet. Pott etymol. Forsch. 1, 271 lei- 
tet es ab vom Sanskr. pusch d. i. nutrire. Vgl. noch die Inscbr. aus Sa¬ 
lerno bei Mommsen I. N. n. 122, wo Einer eine Summe legu-t ad exornan- 

dam aedem Pomujiis etc. . , 
4) Kal. Capranic. Amitern. z. d. Id. Aug. Auch die aedes Vertumni b. 

Fest. p. 209 Picta ist wahrscheinlich auf den Aventin zu beziehn, s. Becker 
Handb. 1, 450. 453. 489. Andre Stellen sind zweifelhaft, weil die JNamen 
Vortuiiinus und Volturnus leicht verwechselt wurden. 
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Gottheiten der Erde und des Ackerbaus. 

Die Vorstellungen, welche sich dem alten Italien aus der re- 
ligiosen Verehrung des Erdbodens und der Erdgotter ergaben, 
sind im Allgemeinen dieselben wie die der Griechen von den 
chthonischen Gottern. Es ist der Segen der Erndte und das 
Empfangnifs der Saat, wofiir man diesen Gottern dankte, das 
Gluck der agrarischen Cultur, welche Vorstellung sich im Dienste 
des Saturnus und der Ops zu dem sehr bestimmt ausgefiihrten 
Bilde einer seligen Urzeit verklart hatte; endlich begegnen uns 
auch hier jene aus hoherer Ahndung und gewohnlichem Aber- 
glauben gemiscliten Vorstellungen von der Unterwelt und einem 
Leben nach dem Tode. Durchweg sind diese Gotter mannliche 
und weibliche, z. B. Tellumo und Tellus, Saturnus und Ops, Dis 
Pater und die Mater Larum u. s. w., weil, wie Varro bei Augustin 
C. D. VII, 23 erklart, die Erde die doppelte Natur einer mannli- 
chen Zeugungskraft und einer weiblichen Kraft des Empfang- 
nisses und der Ernahrung in sich vereinigt. Die Namen und 
Culte der einzelnen Gotter gehen zum Theil ziemlich weit aus 
einander, was uns nicht irren darf, da sich gewisse Grundzuge 
bei alien wiederholen. Der Einflufs des griechischen Wesens ist 
wieder recht stark, da der Dienst der Demeter und Persephone 
im Vereine mit dem des Dionysos von Campanien und dem 
griechischen Italien her friihzeitig eingedrungen war und auch 
die Vorstellungen von der Unterwelt sich sichtlich unter deni 
Einflusse griecbischer und etruskischer Vorbilder entwickelt ha- 
ben. JNichts desto weniger lafst sich auch hier die altere und 
italische Grundlage wohl erkennen, zumal wenn man von den 

Preller, Rom. Mythol. 26 



402 SECHSTER ABSCHNITT. 

einfacheren und landlichen Formen des Gottesdienstes allraa- 
lich zu den complicirteren des stadtischen Lebens fortschreitet. 
Zur Erleichterung der Uebersicht handeln wir zuerst von den 
Gottern der Erde und des Ackerbaus, mit Einschlufs des phrygi- 
schen Dienstes der Grofsen Mutter, welcher zugleich der am 
spatesten in Rom eingefuhrte und in diesem Kreise der fremd- 
artigste ist. Darauf in einem besondern Abschnitte von den 
Gottheiten und solchen Religionsgebrauchen, an denen sich die 
Vorstellungen von der Unterwelt und dem Schicksale der Ver- 
storbenen entvvickelt haben. 

1. Tellumo, Tellus, Ceres. 

Tellus und Ceres vvurden nehmlich in den meisten Fallen 
zusammen angerufen, z. R. von dem Flamen bei ErolTnung der 
Saat und bei dem Opfer der porca praecidanea vor der Erndte1). 
Tellumo aber ist nur der mannliche Doppelganger neben der 
weiblichen Mutter Erde, der Zevg yfloviog neben der Demeter 
oder Ge, durch welche die Griechen gewohnlich die italische 
Terra oder Tellus iibersetzen2). Diese ist zunachst die Erde 
neben und im Gegensatze zum Himmel, daher Tellus Mater und 
Jupiter bei Eidschwuren und andern Gelegenheiten, wo das kos- 
mische Ganze der Naturerscheinungen zusammen gefafst wer- 
den soil, neben einander genannt werden3). Weiter ist sie der 
weibliche und rniitterlicbe Schools der Erde, der die Saaten em- 
pfangt, urn sie dem Menschen als goldne Frucht und veredelnde 
Nahrung zuriickzugeben, ein naturliches Bild fur den Ursprung 
und die Veredelung der Dinge iiberhaupt, daher sie unter den 
Gottinnen vorzugsweise als Mater angerufen und in demselben 
Sinne von Denkern und Dichtern gefeiert wird4): aber auch das 
allgemeine Grab der Dinge, welches alles Lebendige wieder zu 
sich nimmt, daher auch sie wie andre Erdgolter neben den Ma- 
nen angerufen wurde5). Auch ist sie der feste Erdkorper, die 

1) Varro b. Non. Marc. p. 163, Serv. V. G. I, 21. 
2) Dionys H. VIII, 79, Appian Bell. Civ. II, 126. 
3) Varro r. r. 1, 1,5, vgl. die Eidesformel b. Macrob. S. Ill, 9, 12 

Tellus Mater teque Iupiler obtestor. Cum Tellurem dicit, manibus terraui 
tangit, cum Iovem dicit, manus ad coelum tollit. Vgl. oben S. 46. 

4) Lucret. II, 589 If., V, 792, 818 IT. In einer afrikanischen Inschrift 
aus Cuicul b. L. Renier Inscr. de l’Algerie n. 2531 heifst es: Telluri 
Genetrici res publica Cuiculitanor. templum fecit etc. 

5) Varro 1. 1. V, 64 Haec enim terns gentes omnes peperit et resumit 
denuo, quae dat cibaria, ut ait Ennius. Vgl. die Formeln der Devotion bei 
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Bedingung aller Naturordnung und sichern Gestaltung der Dinge, 
weshalb man bei Erdbeben zu ihr wie zur griechischen Ge betete, 
bin und wieder aber auch zur Ceres * 1), und das Bild der Tellus 
stabilita mit entsprechenden Symbolen des Ackerbaus auf Mun- 
zen der Kaiser als Sinnbild wiederhergestellter Ordnung und 
Sicherbeit im Gebrauche ist. Endlich ist sie als Gottin zugleicb 
des vveiblichen Empfangnisses und der Ordnung aucli eine Got¬ 
tin der Ehe, wie die griechiscbe Demeter Thesmopboros2). 
Ihren Tempel in Rom verdankte Tellus dem Consul P. Sempro- 
nius, welcher ihn im J. 268 v. Chr. in einer Schlacht mit den 
Picentern, wahreud welcher die Erde bebte, gelobt liatte 3). Er 
lag auf dem Platze wo ehemals das Haus des Sp. Cassius gestan- 
den hatte, an einem Abhange des glanzenden Quartiers der Ca- 
rinen, in welcher Gegend auch Pompejus wohnte, daher dieser 
Tempel oft genaunt wird. Den Namen der Ceres haben schon 
die Alten richtig mit dem Worte creare zusammengestellt, wel¬ 
ches mit dem alten Worte Cerus oder Iverus zu einem und dem- 
selben Stamme gehort4). Der Cultus dieser alten Erd- und 
Ackergottinnen, wie er auf dem Lande und in der Stadt im 
Laufe des Jahres beobachtet wurde, wird uns diese alteren natio- 
nalen Vorstellungen noch besser kennen lehren. 

2. Agrarische Feste. 

Zu unterscheiden sind die grofseren stadtischenFeste, welche 
unter den Einflusse griechischer Cultur allerlei mythologische 
Beziehungen und festlichen Pomp zugelassen hatten, z. B. die 
Cerealien und Saturnalien, von denen ausfiihrlicher die Rede 
sein wird, und die landlichen, wo sich mit der einfacheren Sitte 
auch das altere Wesen reiner erhalten hatte. Diese waren gros- 

Liv. VIII, 9, X, 28 und A. Victor Caes. 33 vom Tode des verhafsten Gal- 
lien : quum irruens vulgus pari clamore Terrain Matrem Deosque Inferos 
precaretur, sedes impias uti Gallieno darent. 

1) Liv. XL I, 28. Vgl. Eckhel D. N. VI p. 509, VII p. 119. 
2) Virgil Aen.IV, 166 nennt sie deshalb neben der Iuno pronuba. Vgl. 

Servius zu d. St. und Rofsbach iiber d. rom. Ehe S. 302. 
3) Flor. 1,19, vgl. Becker S. 524. 
4) Serv. V. G. I, 7 alma Ceres — a creando dicta, quamvis Sabini 

Cererem panem appellant, wofiir verinuthlich zu lesen ist Pandam. 
Ueber den Sanskritstamm kri, Kar d. i. facere, creare und die dabin geho- 
rende lateinischen Worter s. oben S. 70. Eine falsche Etymologie ist die 
bei Varro 1. 1. V, 64 und Cicero N. D. II, 26, Ceres babe friiher Geres ge- 
heifsen, a gercndis frugibus, anliquis enim C quod nunc G. 

26* 
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sentheils sogenannte populana sacra d. h. solche welche ohne 
Bevorzugung gewisser Geschlechter oder das Bedurfmfs von 
Priestern in alien Familien und Hausstanden unter der Aulsiclit 
des Hausvalers oder der Hausmutter begangen und in herkommli- 
chen Gebrauchen von einer Generation zur andern fortgepflanzt 
vvurden 1) Audi liegt es in der Natur der Sache dafs die meisten 
nicht ^ebundene, sondern bewegliche Feste waren d. h. solche 
welche von Jahr zu Jahr von den Ortsobrigkeilen oder den Prie¬ 

stern angesagt wurden. . , 
Beginnen wir mit der Zeit der Aussaat, welche 1m Herhst 

ihren Anfang nahm und his in den Januar liinein dauerte, so hie- 
fsen die dahin gehorigen Festlichkeiten im Allgemeinen feriae 
sementinae, unter welchemNamen sie von den Pontifices ange¬ 
sagt wurden2). Es scheint dafs solche sowohl beim Beginn als 
beim Beschlusse der Saatzeit stattgefunden hahen. Wemgstens 
wissen wir von einem feierlichen Opfer und Gebete an Ceres und 
Tellus, bei welchem der Flamen, leider ist nicht gesagt welcher, 
alle Gotter und Genien des Ackerbaus um ihre Mitwirkung an- 
flehte, aucb die Genien des Pfliigens, Eggens, Saens u. s. w._so 
dafs es nicht wohl anders als vor der Aussaat stattgefunden na- 
ben kann3)*, wie es denn auch die Analogie der Erndtefeste im 
Weinberge und auf dem Acker mit sicli bringt, dafs vor dem Be- 
o'inn der eigentlichen Geschafte gewisse einweihende und erott- 
nende Feierlichkeiten von Seiten der Priester vorgenommen 
wurden. Setzen wir also diese Ceremonie in den Beginn der 
Saatzeit, so folgten im December die Consualien und Saturnalien 
als solche Feste, wo die Saat schon in der Erde ist und baldigen 
AufgaDg verspricht, und dar8uf im Januar das volksthuinlichc 
Fest der Pagan alien, auch diese ein bewegliches Saatfest, wel¬ 
ches aber jetzt den Beschlufs der gesammten Miihe und Arbeit 
der Aussaat bildete und in diesem Sinne auf dem Lande mit gro- 
fser Heiterkeit gefeiert wurde. Paganalia sind nehmlich eigentlich 
das jahrliche Gemeinfest eines Pagus d. h. eines landlichen Yer- 

1) So verstehe ich Fest. p. 253 Populana sacra sunt, ut ait Labeo, 
quae omnes cives J'aciunt nee certis familiis attributa sunt: Fornacalia, 
Parilia, Laralia, Porca praecidanea. 

2) Varro 1. 1. VI, 26 Sementinae feriae dies is qui a pontificibus di- 
ctus appellatus a semente, quod sationis causa susceptae. Paul. p. 337 
Sementinae feriae fuerunt institutae, quasi ex iis fruges grandescere 
possint. Vgl. Ovid F. 1, 657 IT. und to Lydus d. Mens. 111,6, welcher letz- 
tere ausdriicklich von der apyq cstioqov spricht. 

3) Serv. V. Ge. I, 21, Tellus erscheint auch bei Varro r. r. 1, 2 als 
die Hauptgottin der feriae sementinae. 
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bandes von mehreren Dorfern und Bauerliofen zu Eliren seiner 
Goiter, wie Compitalia die gemeinschaftliche Larenfeier der zu 
einem und demselben compitum gehorenden Vici. Im engeren 
Sinne aber hiefs so die Feier der Tellus und Ceres, wie sie im 
Januar, wenn die Saat beendigt war (semente peracta), von den 
versammelten Bauerschaften mit landlichen Fesllichkeiten be- 
gangen wurde und von Ovid F. I, 663 IT, lebhaft und anmuthig 
beschrieben wird 1). Endlich haben die Ackerstiere Ruhe und 
stehen bekranzt an der vollen Krippe, denn erst mit dem lauen 
Friihlinge wird es wieder fiir sie zu thun geben. Der Bauer stellt 
den Pflug bei Seite, denn der Erdboden ist gefroren. Alles ruht 
von der Saat, die Erde und ihre Bearbeiter. Da winkt die Feier 
der Paganalien, zu welcher sich alle Paganen im Pagus d. h. in 
dem gemeinschaftlichen Burgwall, zu dem sie gehoren, versam- 
meln, zuerst die Statte lustriren und auf den alten Opferheerden 
die jahrlichen Opferkuchen darbringen, dann aber ganz vorzug- 
lich der Tellus und der Ceres gedenken, der jetzt von der Saat 
schwangern Mutter aller Feldfrucht. Dazu wurde um Segen fiir 
die an ihrem Busen schlummernde Frucht gebetet, dafs ihre 
Augen sich oflnen, ihre Halme sich strecken, ihrKorn im himm- 
lischen Lichte der Sonne reifen moge. Auch flehte das Gebet 
um Schutz gegen alle Plage und Gefahren, wie sie der Land- 
mann von einem Monate zum andern bis zur Erndte zu fiirchten 
hat, rauberische Vogel, gefrafsige Ameisen und Feldmause, Scha- 
den der Witterung und des Kornbrandes. Vor allem aber gait es 
den Frieden zu erhalten, den nahrenden, segnenden, um den die 
martialischen Burger von Rom, trotz dem dafs sie immer von 
einem Kriege zum andern eilten, ihre Gotter bei den verschieden- 
sten Gelegenheiten und immer von neuem zu bitten nicht miide 
wurden. 

Weiterhin, kurze Zeit vor dem Siihnfeste der Palilien und 
in derselbenZeit da in Rom dieCerealien gefeiert wurden, nehm- 
licb am 15. April gab es eine eigne Feier der Hordicidia oder 
Fordicidia, welche auch der Tellus gait, und zwar der frucht- 
baren Mutter, welche nun aus ihrem Schoofse die Saaten schon 
in die Hohe schiefsen und der Erndte entgegenreifen liefs. Gleich- 
falls ein sehr altes Fest, welches man in Rom von Numa oder 
gar vom baunus ableitete, der es auf Veranlassung schlechter 
Erndten und andauernderFehlgeburten derHeerde gestiftet habe. 
Bos horda oder forda (der oft bemerkte Lautwechsel der itali- 

1) Vgl. Varro 1.1. VI, 24. 26, Dionys. H. IV, 15. 
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schen Dialekte) ist die trachtige Kuh, die das Kalb imLeibetragt1). 
SolcheKiihewurden dann von denPontifices derTellus geopfert, 
ein Bild des reifenden Erndtesegens. Ein Theil davon wurde auf 
dem Capitole geopfert, andre dreifsig in den dreifsig Curien, nach 
welchen die alte Biirgerschaft von Rom sich eintheilte, so dafs 
dieses Opfer zugleich ein Siibn- und Reinigungsopfer fur den 
Staat und diese Biirgerschaft d. h. die Patricier gewesen zu sein 
scheint. Dem entspricht auch der Gebrauch, die noch ungebor- 
nen Kalber vor dem Yerbrennen der Eingeweide aus den schwan- 
gern Leibern der Kiihe zu reifsen und sie in einem eignen Feuer 
zu Asche zu verbrennen, welche Asche von den Yestalinnen mit 
andern Substanzen vermiscbt und sechs Tage darauf an den Pa- 
lilien zur Reinigung der Mitfeiernden benutzt wurde. 

Urn dieselbeZeitoder etwas spater begannen auf dem Lande 
die siihnenden Umziige der Ambarvalien, bei denen wieder vor- 
zugsweise die Ackergottbeiten, namentlich Ceres, angerufen wur- 
den (S. 372). Darauf folgte in den Monaten Juli und August die 
Zeit der Erndte mit den dazu angesetzten Erndteferien, welche 
das stadtische Geschaftsleben regelmafsig unterbrachen 2). Yoran 
gingen auch bier gewisse Siihnopfer, namentlich die sogenannte 
porca praecidanea d. i. das Opfer eines weiblichen Schweins, 
welches vor dem Scbnitt der Felder auf jedem Bauerhofe mit be- 
sondrer Beziehung auf die Todten und etwaige Yersaumnisse bei 
ihrer Bestattung dargebracht wurde; denn auch hier geht der 
Glaube an die Ackergotter und an die Gotter der Unterwelt Hand 
in Hand, indem man nur von den wohlbefriedigten und ver- 
sohnten Machten der Erdtiefe, bei denen die Todten sind, eine 
gute Erndte zu hoffen wagte3). Wurde doch auch bei der Be- 

1) Varro 1. 1. VI, 15, d. r. r. II, 5, 6. Vgl. Paul. p. 83 Fordicidis, p. 
102 Horda und Ovid F. IV, 629 ff. 

2) Seneca Apocol. 7, 4, Plin. Ep. VIII, 21, Stat. Silv. IV, 4, 40, vgl. 
Mommsen Leipz. Ber. 1850 S. 67. 

3) In anderm Sinne nannte man praecidaneae hostiae solchc. Opfer- 
thiere, welche vor andern Opfern zur Siihnung eines eventuellen piaculum 
dargebracht wurden, daher es auch eine praecidanea agna gab, vgl. auch 
Fest. p. 238 propudianus porcus dictus est, ut ait Capito A terns, qui m 
sacrificio gentis Claudiae velut piamentum et eccsolutio ornnis contractae 
religionis est. Dahingegen die praecidanea porca sich immer speciell auf 
Ceres und den Schnitt der Felder bezieht, s. Gell. N. A. IV, 6, 7 Porca 
praecidanea appellata, quam piaculi gratia ante frug es novas capias im- 
molare Cereri mos fuit, si qui farniliam funestam aut non purgaverant 
aut aliter earn rem quam oportuerat procuraverant. Vgl. Paul, p.219 und 
223, Non. Marc. p. 163, wo aus Varro de vita populi Ro.lib.lII diese Worte 
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stattung eines Todten der Ceres ein ahnliches Opfer zur Reini- 
gung des gesammten Hausstandes dargebracht, noch in Gegenwart 
des zu bestattenden Todten, daher dieses Opfer pore a prae- 
sentanea genannt wurde J). Wie es aber mit jenem Opfer der 
porca praecidaneazu halten sei, daruber giebtCato in seinenRe- 
geln der Landwirthschaft (134) eine ausfiihrliche Vorschrift. Man 
soil es darbringen vor der Einerndtung folgender Feldfruchte, 
des Far, des Weizens, der Gerste, der Bobnen und der Rubsaat. 
Vor der ganzen Handlung soli des Janus, des Jupiter und der 
Juno mit einer Spende von Weihrauch und Wein gedacht wer- 
den, vor dem Opfer zuerst des Janus, dann des Jupiter mit neuen 
Spenden und Gebeten fur das Wobl von Haus und Hof. Dann 
folgte das Opfer des Schweins und wahrend seiner Zubereitung 
neue Spenden an Janus und Jupiter. Endlich wurden die Ein- 
geweide des Opferthieres und eine Weinspende der Ceres darge¬ 
bracht. So eng war aucli bei dieser Gelegenheit die Verehrung 
des Gottes von alleni guten Anfang und die des hochsten himm- 
lischen Paares mit der der eigentlichen Erd- und Ackergottin 
verbunden. 

Ein andrer Gebrauch, welcher vor der Erndte vorgenommen 
wurde, war das sogenannte praemetium d. i. der erste der 
Ceres geweihte Schnitt der Erndte, wahrscheinlich unter Bethei- 
ligung der Priester, wie bei den landlichen Yinalien die Weinlese 
durch ahnliche Gebrauche eroffnet und spiiter auch von dem 
ersten Moste dem Liber Pater ein auserwalilter Antheil darge¬ 
bracht wurde * 1 2). Auf dem Lande waren alle diese Feste zugleich 
natiirliche Veranlassungen fiir das Yolk, seinen Gefiihlen der Lust 
und Dankbarkeit in allerlei landlichen Tanz- und Gesangsweisen 
Luft zu machen3). Auf das Ende der Erndte und die damit zu- 

angefiihrt werden: quod humatus non sit (d. h. wenn die stellvertretende 
Erdscholle vergessen war), heredi porca praecidanea suscipienda Telluri 
et Cereri, aliter familia non pura est. 

1) Fest. p. 250 praesentanea porca, vgl. Mar. Victorin A. Gramm, p. 
2470. Sind die cerriti d. i. larvati wirklich von der Ceres abzuleiten (S.71), 
so wiirde diese Gottin auch als mater larvarum gedacht worden sein. 

2) Paul. p. 235 praemetium quod praelibationis causa ante praeme- 
titur. Ib. p. 319 sacrima appellabant mustum quod Libero sacrificabant 
pro vineis et vast's et ipso vino conservandis, sicut praemetium de spicis, 
quas primum messuissent, sacrificabant Cereri. Vgl. Plin. H. N. XVIII, 2, 
2 ac ne degustabant quidem novas fruges aut vina, antequam sacerdotes 
primitias libassent und oben S. 143, 2. 174. 

3) Virg. Ge. 1, 347 neque ante falcem maturis quisquam supponat 
aristis, quam Cereri torta redimitus tempora quercu det motus incotnpo- 
sitos et carmina dicat. Vgl. Tibull. II, 1, 51 If. 
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sammenhangende altnationale Erndtefeier deuten dagegen die 
Consualia am 21. August, dem Tage des Raubes der Sabinerin- 
neu, und die Opeconsiva am 25. August, von welchen Festen 

unten die Rede sein wird. , _ t , 
Endlich moge sich bier auch das alterthumhche best der 

Fornacalia anschliefsen, angeblich eine Stiftung des Numa ). 
Es war eine Art von Dankfest fur den ersten Genufs des neu ge- 
wonnenen Getreides, wie man sieh auf ahnliche Weise des neu- 
gewonnenen Weins erfreute. Nach alterthiimlicher Weise wurde 
dann aber nur far, das alte nationale Korn Italiens genossen, und 
zwar wurde es nicht gebacken, sondern nur gerostet, gleichfalls 
nach altem Gebrauch und wie man es auf dem Lande immer nock 
gewohnt sein mochte. Dieses Rosten geschah in Backofen, wel- 
che nach einfachster landlicher Sitte eingerichtet sein mufsten 
und denen zu Liebe man eine eigne Gotlin Fornax annahm, nach 
welcher des Fest Fornacalia genannt wurde. Der Zeit nach fjel 
dasselbe in den Februar, doch war der Tag beweglich. Em sich- 
rer Beweis seines hohen Alterthums ist dafs es wie die Fordici- 
dien nach Curien begangen wurde, also aus den Zeiten der 
altesten Biirgerschaft stammte, daher der Curio Maximus, wel¬ 
cher auch die Tage vorlier ansagte, die Oberaufsicht fiihrte. Die 
eigentliche Lust des Festes bestand, wie es scheint, in festhchen 
Schmausen, zu denen sich die einzelnen Curien zusammenthaten, 
urn sich gutlich zu thun und sich in Erinnerung der alten Zeiten 
und ihrer Unbehulflichkeit des hurgerlichen Verbandes in heitrer 
Geselligkeit zu erfreuen. Diejenigen welche dazu nicht erschienen 
wurden Narren (Stulti) gescholten, als ob sie ihre Curie nicht 
mehr zu findeii wiifsten, so wesentlich gehorte nach altei Gc- 
wohnheit der Curienverband zu dem biirgerlichen und geselligen 
Character jedes Romers von guter Herkunft. Solche „Narren 
pflegten dann ihre Fornacalien an dem Tage der Quirinalien d. h. 
am 17. Februar als dem letzten Termine zu feiern, daher dieser 
Tag auch Stultorum feriae genannt wurde (S. 331, 1). 

3. Saturnus und Ops. 

Dieses G5tterpaar gehorte durch ganz Italien zu den alte¬ 
sten und popularsten. So war in Rom das Heiligthum des Sa¬ 

il Varro 1. 1. VI, 13, Fest. p. 253 Popularia sacra, p. 254 Quirinalia, 
Paul. p. 83 und 93 Fornacalia, Ovid F. II, 511 IF., Plin. H. N. XVIII, 2, 2, 
Lactant. 1, 20, 35. 
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turnus beim Aufgange zum Capitol eins der altesten Denkmaler 
der mit Aboriginern und andern mytbischen Gestalten erfullten 
Vorzeit von Latium J); obwohl daneben aucb die Sabiner des T. 
Tatius ihren eignen Saturnusdiensl mit nach Rom gebracht ha- 
ben sollen. Ja ein grofser Theil von Italien soil einmal Saturnia 
geheifsen haben, und Dionys. I, 34 versichert ausdrucklich dafs 
man seinen Heiligthumern in diesem Lande sehr oft begegne 
und viele alte Stadte und Stalten nach ihm benannt wiirden, na~ 
mentlich die Hohen und die Berge, an denen das Andenken der 
alten nationalen Gotler gewohnlich am liingsten liaftet. 

1st Ops deutlich genug die giitige Mutter Erde, so ist Satur- 
nus eben so deutlich der mannliche Erdgott, zunachst als Gott 
der Saaten, denn Saturnus ist abzuleiten a satu oder a sationi- 
bus1 2). In der alten Inschrift eines Gefafses lautet der Name 
Saeturnus und wahrscheinlich wurde er in dieser Form auch in 
den Saliarischen Liedern angerufen; daraus ist durch Contraction 
der beiden ersten Silben Saturnus entstanden. Indessen ist sein 
VVesen durch diese nachste Beziehung auf das Geschaft und den 
Segen der Aussaat keineswegs erschopft, sondern er ist der Slif- 
ter und Vorsteher des italischen Ackerbaus im weitesten Sinne 
des Wortes, der eigenllich in die nationale Sage und einen ent- 
sprechenden Gottesdienst biniibergetretene Tellumo. So deutet 
die Sichel, das gewohnliche Attribut des Saturn, darauf dafs er auch 
als Erndtegott verehrt wurde, und wollten Andre in diesem Attri¬ 
but ein Winzermesser erkennen, so ist es gevvifs dafs ihm auch 
die Stiftungen der Baumzucht und des Weinbaus gewohnlich zu- 
geschrieben wurden3). Ja man schrieb ihm mit den ubrigen 
Erfindungen des Ackerbaus auch die der Dungung zu, daher Sa¬ 
turnus oder sein Sohn Picus in Latium nicht zum wenigsten 
deswegen gepriesen und unter dem Namen Sterculus oder Ster- 
cutus verherrlicht wurde4). Endlich ist er als Urheber des 

1) Dionvs. 1, 19, Justin. XLIII, 1, Macrob. I, 7, 28, Varro 1. 1. V, 74. 
2) Varro I. 1. V, 57. 64 und bei Augustin C. D. VI, S, VII, 13, Ter- 

tull. ad Nat. II, 12, Fest. p. 186 Opitna Spolia und p. 325 Saturno. Jene 
Inschrift des neuerdings bekarint gewordenen Gefafses lautet SAETVRNI 
POCOLOM. Vgl. Ritschl de fictilibus litteratis latin. antiquiss. Berol. 1853. 

3) Fest. 1. c., Macrob. S. I, 7, 24, vgl. ib. 25 Huic deo insertiones 
surculorum pomorurnque eduealiones et omnium huiusrnodi fertilium tri- 
buunt disciplinas und Arnob. Ill, 29, VI, 12. Eine angeblich aus dein Lande 
der Peligner stainmende griechiscbe Inschrift 14[xntXo(pvTr]g Kqovos C. I. 
Gr. Ill n. 5877 c wird von Mommsen I. N. fals. n. 829 fiir unacht erklart. 

4) TertulJ. Apolog. 25, Ad Nat. II, 9, Augustin C. D. XVIII, 15, Lac- 
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Ackerbaus und seiner Segnungen auch der historische Repra- 
sentant derselben, woruber er von selbst zum mythischen Konige 
wurde, welchen man, sobald man sich einmal von dem hoheren 
Alterthum der griechischen Cultur dberzeugt und in Griechenland 
den sinnverwandten Gott Kronos kennen gelernt hatte, von dort 
nach Italien einwandern liefs. So entstand die von romischen 
und griechischen Schriftstellern oft wiederholte Erzahlung * 1), dafs 
Saturnus, nachdem Jupiter ihn vom Throne gestofsen, nach lan- 
gerem Umherirren zur See nach Latium gekommen sei und sich 
bier verhorgen babe, durch welche Yerborgenheit gewohnlich der 
Name Latium erklart wurde2). In Rom erzahlte man dafs er 
zu Schiff den Tiberstrom bis zum Janiculum hinaufgefahren sei, 
hier beim Janus freundliche Aufnabme gefunden und an der an- 
dern Stromseite unter dem nachmaligen Capitole, welcher Hugel 
nach ihm zuerst der Saturnische genannt worden sei, seinen 
Sitz aufgeschlagen habe. Nehmlich an dem Fufse dieses Hugels 
und zwar am Aufgange vom Forum her, da wo der sogenannte 
Capitolinische Steig (clivus) begann, lag das sehr alte Heiligthum 
des Saturnus, dessen Stiftung bald dem Janus bald dem Hercu¬ 
les zugeschrieben wurde. Ja man wollte dort noch in spaterer 
Zeit die Spuren einer formlichen Ansiedlung, einer Stadt oder 
eines Castells nachweisen, so fest batte sich die Vorstellung ein- 
gewurzelt dafs Saturnus wie Janus, Picus, Faunus und andre 
Culturgotter der Vorwelt ein wirklicher Ivonig gewesen 3). Auch 

tant. 1, 20, Plin. H. N. XVII, 9, 6, bei denen die Formen Sterces, Stercu- 
lus und Sterculius, Stercutus und Stercutius neben einander vorkommen. 
In Rom soil es eine von Picus gestiftete ara Stercuti gegeben haben, Isidor. 
Orig, XVII, 1, 3. Vgl. oben S. 331. 

1) Tertullian ad Nat. 11,12, Lactant. 1,13, Minuc. Fel. Ocfcav. p. 209, 
welcb e sich auf andre Schrifts teller, u. a. auf Varro berufen, Virg. Aen. 
VIII 319IF., Ovid F. I, 233IF. Ennius scheint diese Sage in den An- 
nalen kurz beriihrt, im Euhemerus ausfuhrlich erziihlt zu haben, s. Vahlen 
p. 169 sqq. 

2) Virg. Aen. VIII, 321 Is genus indocile ac dispersum montibus altis 
composuit legesque dedit Latiumque vocari maluit, his quomam latuisset 
tutus in oris. Ovid F. I, 236 Dicta quoque est Latium terra latente deo. 
Vgl. Ennius p. 171 ed. Vahlen. 

3) Varro 1. 1. V, 42 Hunc autem montem Saturnium appellatum pro- 
diderunt et ab eo late Saturniam terrain, ut etiam Ennius appellat. sinti- 
quum oppidum in hoc f uisse Saturnia scribitur. Eius vestigia etiam nunc 
manent trio, quod Saturni j'anum in faucibus, quod Saturnia porta, quam 
Iunius scribit ibi, quam nunc vocant Pandanam, quod post aedem Saturni 
in aedificiorum legibus privatis parietes postici muri sunt scripti. Vgl. 
Fest. p. 322 Saturnia, Solin. 1, 13, Virg. Aen. VIII, 355. 
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sprach man von einer altesten Saturnischen Bevolkerung der 
Stadt und des Landes, in welchem Sinne, dieses erhellt daraus 
dais man von denen die in alter einfacher Sitte von dem Land- 
bau lebten zu sagen pflegte, sie allein seien noch ubrig von dem 
Stamme des Konigs Saturnus 1), und dafs man das alteste kunst- 
lose, aber nationale Versmafs, in welchem Faunus und die von 
ihm Begeisterten orakelt und die Dichter vor Ennius gedichtet 
batten, das Faunische oder das Saturnische nannte (S. 339). 
Immer bringt Saturnus den Ackerbau und alle Segnungen dessel- 
ben mit sich: mit welcher Vorstellung sich sowohl in der Sage 
als in seinem Gottesdienste das Bild jener seligen und goldnen 
Vorzeit verschmolz, wie es keinem Volke fehlt und von den Miih- 
seligen und Beladenen im Volke, den arbeitenden und dienenden 
Klassen immer am eifrigsten feslgehalten wird2): ein Leben der 
reichlichsten Ftille, deren Genufs noch durch keine Theilung des 
Besitzes gestort gewesen sei, des bestiindigen Friedens, der all- 
gemeinen Freiheit und Gleichheit, da namentlich von Sklaven und 
von Knechtschaft diese Zeit noch nichts gewufst habe3). Zu- 
letztist Saturnus ,,verschwunden”, wie alle diese guten Konige und 
Wohlthater der Vorzeit (S. 85), worauf Janus, welcher erst durch 
ihn die Elemente der Bildung, namentlich auch den SchiHbau und 
das Miinzpragen lernte, sein Geld zur Erinnerung an solche 
Wohlthat und an den innigen Verein auf der einen Seite mit 
seinem eignen Kopfe, auf der andern mit dem Schiffe, welches 
Saturn nach Italien brachte, gepragt habe (S. 163). Sicher ist 
dafs Janus und Saturnus sowohl im Culte, wo ihre Feste unmit- 
telbar auf einander folgten, als in der gemeinen Vorstellung als 
Reprasentanten des Anfangs und der goldnen Vorzeit ein eng 
verbundnes Paar blieben. 

Andre nannten den Konig Tullus Hostilius den Stifter des 
romischen Saturnusdienstes, namentlich der Saturnalienfeier; 
dahingegen der erste Bau eines Tempels auch in diesem alten 
Heiligthum nach sichrer Nachricht erst durch den jungeren Tar- 
quinius eingeleitet, der Tempel selbst aber erst nach seiner Ver- 

1) Varro r. r. Ill, 1, 5 Nec sine causa Terram eandem appellabant 
Matrem et Cererem, et qui earn colorent piam et utilem agere vitam cre- 
debant, atque eos solos reliquos esse ex stirpe Saturni regis. 

2) Lucret. II, 1168 tristis item vetulae vitis sator atque vietae tern- 
ports incusat momen caelumque fatigat et. crepat antiquum genus ut pie- 
tate repletum perfacile angustis tolerant fiitibus aevom. 

3) Virg. Ge. II, 536, Aen. VIII, 324ff., Iustin. XLIII, 1, Macrob. S. 
1,7,26. 
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treibung, im Jahre 256 oder 257 d. St. eingeweiht wurde1). 
Auch sp&ter wurde wiederholt daran gebaut und hergestellt und 
iedenfalls ist die jetzige Ruine der acht Saulen, welche mit grofs- 
ter Wahrscheinlichkeit fur einen letzten Rest dieses Saturnus- 
tempels gehalten wird, eine Restauration der Kaiserzeit. Der 
Tempel war dem Saturnus und der Ops gemeinschaftlich gewid- 
met; vor ihm befand sich neben deni Altare eine Capelle des 
Gottes der UnterweltDis Pater, an welchen auch die Saturnalien- 
feier durch gewisse Gebrauche erinnerte2 *). Unter dem Tempel 
befand sich in einem kellerartigen Gewolbe die romische Schatz- 
kammer (aerarium Saturni), welche man in dem Glauben, dafs 
unter Saturnus die goldne Zeit und allgemeiner Wohlstand ge- 
herrscht habe, unter den Schutz dieses Gottes gestellt hatte, wie 
denn auch der Kauf und Verkauf auf dem benachbarten Markte 
und die Markttage selbst dem Saturnus geweiht gewesen sein 
sollen •>). Der auffallende Umstand dafs das in dem Tempel be- 
fmdlicbe Bild des Saturnus das ganze Jahr hindurch mit Aus- 
nahme seiner Festtage im December an den Fiifsen mit wollenen 
Binden umwickelt und wie gefesselt war4), erklart sich am na- 
ttirlichsten aus dem melirfach hervortretenden Glauben der Alten, 
dafs man sich durch Fesselung oder Anbindung eines Gotterbil- 
des des von dem Gotte ausgehenden Segens und seiner unsicht- 
baren Gegenwart talismanisch versichern konne. Der Ritus war 
bei diesem Gottesdienste insofern ein eigenthumlicher als man 
am Altare des Saturnus nicht wie gewolmlich mit verhulltem 
Haupte (velato capite) opferte und betete, sondern mit entblofslem 
Haupte (aperto capite), was man auch lucem facere nannte5): 
offenbar eine Einwirkung des griechischen Ritus, welche sich 

1) Liv. II, 21, Dionys V, 1, Macrob. S. I, 8, vgl. meine Regionen d. 

St. R. S. 145 If. und Canina Indicazione topogr. di Rouia antica p. 27b ed. 
4, Annal. delf Inst. 1849 p. 260. 

2) Macrob. S. I, 11, 48 sacellum Ditis arae Saturni cohaerens. Vgl. 

I 7 31 
’ ’ 3) Macrob. I, 8, 3, Pint. Public. 12, Qu. Ro. 42. Dafs dieses Aera¬ 

rium ein kellerartiges Gewolbe unter oder hinter dem Tempel war, tolgt 
aus der Beschreibung bei Lucan. Pharsal. Ill, 153 IF. Auf einer Inschrut b. 

Or 1507 fiihrt S. den Beinamen Conservator. 
4) Macrob. I, 8, 5, daher Stat. Silv. 1, 6, 4 von den Saturnalien: ba- 

turnus mihi compede exsoluta et multo gravidas mero December. Vgl. 
Arnob. IV, 24, Minuc. Fel. p. 184 pedibus Mercurius alatis, Pan ungulans, 

Saturnus cornpeditis. . 
5) Fest. p. 322 Salurnia, Paul. p. 119 lucem facere, vgl. Dionys. 1,38, 

Plut. Qu. Ro. 11, Macrob. I, 7, 27; 8, 2. 
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dadurch von selbst erklart, dafs auch liier die sibyllinischen Bu¬ 
cher gelegentlich ein enlscheidendes Wort gesprochen hatten. 
Die gewohnliche Legende erzahlte, dafs der griechische Hercules 
bei seiner Anvvesenheit in Rom die fruheren Menschenopfer des 
Saturnus abgeschafl’t und bei dieser Gelegenheit jenen Altar und 
einfacbere Opfer mit dem fremden Ritus gestii'tet babe. Eben 
deshalb vvurden die sogenannten Saturnii d. h. die mythischen 
Rewohner der Saturnusstadt von Andern fur die zuruckgeblie- 
benen Regleiter des griechischen Hercules gehalten. 

Die Redeulung des eben so alten als beliebten und zu alien 
Zeiten sehr volksthumlichen Festes der Saturn alien lafst sich 
theils aus der Zeit, in welcher es gefeiert wurde, theils aus den 
dabei beobachteten Gebrauchen abnehmen. Der cigentliche Fest- 
tag war der 17. December, nach dem romischen Kalender so 
lange dieser Monat bios 29 Tage hatte a. d. XIV Kal. Ian., seit 
Casar, durch welchen er 31 Tage bekam, a. d. XVI Kal. Ian.: 
also jedenfalls mitten iin Winter und um die Zeit der grofsten 
Kalte 1) so dafs von einer Erndtefeier, an welche alte und neue 
Mythologen gedacht haben, doch wohl nicht die Rede sein kann. 
Vielmehr ist Saturnus um diese Zeit recht eigentlich der verbor- 
gene Gott der Tiefe, nach vvelchem Latium das Land des ver- 
borgnen Gottes liiefs2), d. h. der Gott der Saaten, der Segen- 
spender aus der Tiefe, wie der nalie verwandte Consus und 
Dis Pater, von welchen Gottern dieser neben dem Saturnus ver- 
ehrt, jener wenige Tage vor ihm gefeiert wurde; wie denn auch die 
gleichartige Segens-und Todesgottin AccaLarentia und in einigen 
Familien die Todten uberhaupt nicht im Februar, sondern im De¬ 
cember ihre Opfer bekamen3), welcher wegen der Nahe der Son- 
nenwende und des kiirzesten Tages von selbst zu solchen Retrach- 
tungen einlud. Indessen scheint man seit alter Zeit die Satur- 
nalien vom 17. Dec. an sieben Tage lang gefeiert, also bis in 
diese Zeit des kurzesten Tages, unserer Weihnachten hinuber- 
gezogen und eben deshalb, wie diese Jahreszeit in so vielen Re- 
ligionssystemen die Redeutung einer gesegneten und die einer 
allgemeinen Erneuerung der Natur hat, zugleich als solche be¬ 

ll So sagt ein Atellanendichter Mummius bei Macrob. I, 10, 3 Nostri 
maiores velut bene multa instituere, optime a frigore fecere summo septem 
Saturnalia. Vgl. ib. 19. 

2) Ilerodian 1, 10 diu tcwtcI rot y.cu nfyoi vvv 'IrcdnoTcu ra plv 

Kqovuc TTQOtoQxa^ovdi flea) to) Xufhovn, rrjv £'>■ too srovg (XQ/rjv 
vCuv ay ova i to) t rjsfxaXCug Otto d. h. dem Ianus 

3) Pint. Qu. Ro. 34. 
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gangen zu haben; wenigstens ist diese Bedeutung des Segens 
und der Fiille sowohl bei den Saturnalien als bei den dann ge- 
feiertenGottern, dem Saturnus und der Ops, vonjeher die popu¬ 
late gewesen. Nocli sind sie verborgen, aber schon kommen sie 
wieder und bringen mit sich alle guten Gaben und die ganze ge- 
segnete Vorzeit des goldnen Zeitalters; daher der vorherrschende 
Character dieses Fesles der einer sinnbildlichen Riickkehr in 
die glucklichen Zeiten war, wo Saturnus wirklich unter den 
Menschen gelebt hatte: lauter Freude und Freiheit, ein ausgelas- 
senes Jubeln, Schmausen und Schenken durch die ganze Stadt. 
Besonders gut hatten es die Sklaven, welcbe an diesem Feste in 
Erinnerung an die allgemeine Freiheit und Gleichheit der Satur- 
niscben Yorzeit von den Herrn wie ihres Gleichen behandelt, voi¬ 
der Herrscbaft oder mit ihr gespeist, ja wobl gar von derselben 
bei Tafel bedient wurden und sich uberhaupt sehr viel her- 
ausnehmen durften1). Docli sollte in diesen Tagen nicht bios 
die Ungleichbeit der Stande aufgehoben, sondern alle Feindschaft, 
alle Strafe, alle Abndung biirgerlicher Vergehen wenigstens aus- 
gesetzt werden, daher die Gerichte im December ruliten, Scbul- 
dige in dieser Zeit nicht bestraft wurden, und selbst einen Krieg 
oder eine Schlacht wahrend der friedlichen Saturnalien zu unter- 
nehmen gait fur bedenklich2). Ein eigenthiimlicher Gebrauch 
war, sich bei diesem Feste allerlei Geschenke, darunter nament- 
lich YVachskerzen (cereos) und sogenannte oscilla oder sigillaria 
zu uberreichen, kleine Figuren von Thon, wie sie sonst vorzugs- 
weise den Kindern geschenkt wurden3). Hinsichtlich der oscilla 
mag Varro Recht haben, wenn er annimmt dafs sie ursprunglicli 
dem Todesgotte Dis Pater gegolten hatten und aus der Zeit der 
Mensclienopfer als stellvertretender Gebrauch beibehalten waren4). 
Gewifs aber war dieses nicht bei den Wachskerzen der Fall, wel- 
che nachmals vorztiglich von den armeren Clienten ihren vor- 

1) Horat. Sat. II, 7, 4 und Od. Ill, 17, 4, wo der Dichter gleichfalls 
die Saturnalien im Sinne hat, vgl. Martial. XIV, 70. Mehr bei Macrob. I, 
7, 26. 37 ; 24, 23, Iustin. XL1II, 1, Dio LX, 19, Athen. XIV p.639B, Arrian 

Epictet. Diss. IV, 1, 58 u. A. 
2) Macrob. I, 10, 1; 16, 16, Sueton Octav. 32. 

3) Macrob. I, 11, 1. 
4) Macrob. I5 28 ff. vgl. Al, 48, Dionys. 1, 19, Lactant. 1, 21, 6, 

vgl oben S. 105. Nach Einig«n galten auch die Gladiatorenspiele vor- 
zugsweise dem Saturnus, s- Lactant. VI, 20, 35, Auson. eel. defer. Rom. 
33 wobei aber doch nur spaterer Gebrauch zu Grunde liegen kann. Viel- 
loiohi wirtto hier der TXenst des punischen Saturnus ein, auf welchen wohl 

auch Tertull. testim An. 2, de Pallio 4 zu beziehn ist. 
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nehmen Patronen als Angebinde zu diesem Feste iiberreicht wur- 
den 1), sondern diese batten schwerlich eine andre Bedeutuug 
als die der Freude und des wieder erstehenden Lichts, zumal da 
der Gebrauch von brennenden Lichtern, Lampen und Fackeln 
bei gottesdienstlichen und festlichen Gelegenbeiten aucb sonst in 
Rom und iiberhaupt bei den Alten nichts Seltenes war 2) und 
der Gebrauch der Lichter oder des Feuers uin die Weihnachts- 
zeit d. h. um die Zeit des kiirzesten Tages gewifs auch nichts 
Anderes als Freude und die Erneuerung des Lichtes bedeuten 
soil. Eben dahin gehoren die vielen Gelage und Glucksspiele dieser 
Tage, wobei man sich der Wurfel bediente und um Niisse spielte, 
welche als Sinnbilder der Fruchtbarkeit und des uppigen Segens 
den Romern auch sonst bekannt waren, oder auch wold um 
Geld, was sonst verboten war3). Die Jugend pflegte damit den 
Scherz zu verbinden, dafs vver den besten Wurf gethan hatte der 
Konig bei Tafel wurde und als solcher fur die geselligen Spiele 
zu sorgen hatte 4). 

Die Festordnung war im zweiten punischen Kriege, im Jahre 
vor der Schlacbt am 1. Trasimenus in Folge von Prodigien und 
auf Veranlassung der sibyllinischen Bucher dahin bestimmt wor- 
den, dafs a. d. XIV Kal. Ian. beim T. des Saturn erst ein Opfer 
dargebracht, ein Lectisternium bereitet und ein oflentliches Gast- 
mahl gehalten, nach demselben aber durch die ganze Stadt an 
diesem Tage und in der folgenden Nacht der oft erwahnte Fest- 
ruf Io Saturnalia! erlaubt sein sollte, welcher als Aufruf zur aus- 
gelassenen Freude und zur Befreiung von so vielen Rucksichten 
des Gesetzes und der Convenienz eine sprichwdrtliche Bedeutung 
bekommen hatte 5). Die mit diesem Ruf eroffnete volksthiim- 
liche und private Festlust dauerte sieben Tage lang; daher der 
Ausdruck Septem Saturnalia fur die ganze Woche vom 17. bis 

1) Varro 1. 1. V, 64, Paul. p. 54, Macrob. 1, 7, 33. 

2) Marini Atti p. 290, Botticher Tektonik 2, 337, Baumeultus S. 49. 
Vgl. iiber das Feuer um Weihnachten in Frankreich und Deutschland 
Grimm D. M. 593. 

3) Martial V, 30, 8, XIV, 1, 3, Macrob. I, 5, 11. 

4) Tacit. Ann. XIII, 15, Arrian Diss. Epict. 1, 25, Lucian Sa¬ 
turn. 3. 

5) Liv. XXII, 1, Macrob. I, 10, 18, vgl. Petron. Sat. 58, Martial. XI, 
2, 5 clamant ecce met iam Saturnalia versus, Dio LX, 19 von den Solda- 

ten in Britannien: avfi^otjaavxfg i^aCcpvtjg rovro d'ij to ■QqvIov[xsvov 

tut ZuTovQvdXict, Zneidrirt&Q £v rolg KqovCoiq ot d'oiUoj to tcHv 4f- 
anoxiov G/ijua fj,exaXay.p<xvovT£g eoQrciCovGt. 
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zum 23. December >). Um so leichter mochten sicli mit der Zeit 
auch die offenllichen Festtage ausdehnen, zumal naclidem durch 
Casars Kalenderreform der alte Festtag vom a. d.XIV Kal. Ian. auf a. 
d XVI Kal Ian verschoben worden war, seit welcher Zeit gevvohn- 
lich die dr'ci Tage vom 17. bis 19. Dec. gefeiert warden. Dafurent- 
schied auch einEdict des August und zwar so, dafs der 17te (a.d. 
XVIK. Ian.) dem Saturn, der 19te (a. d. XIV K. Ian.) der Ops heilig 
sein sollte* 2); worauf, wie es scheint, im Publicum der 17.und 18. 
ffewohnlich dem Saturn, der 19. und 20. als Opalia der Ops ge- 
Feiert wurden. EndlichfiigteCaligula noch einen funftenTaghinzu, 
welcher dies Iuvenalis hiefs, also wohl ganz speciell jenen Spielen 
und Tafelfreuden der Jugend gewidmet war3). Im popularen 
Gebrauche aber behielten immer die vollen sieben Tage ihre Gel- 
tune und die Dichter und Schriflsteller der Kaiserzeit wissen mcht 
eenug von der „triefenden Lust“ dieser Tage zu erzahlen4), 
wahrend welcher man das gewohnliche Bad, welches immer der 
Mablzeit voranging, gleich am fruhen Morgen zu nehmen und die 
bequemere Synthese, mit welcher man bei Tische die Toga ver- 
tausclite, gar nicbt wieder abzulegen pflegte. Im December, sagt 
Seneca ep. 18, ist das Wohlleben an der Ordnung; iiberall Bar¬ 
men und Aufregung, um zu diesem Feste zu riisten und es aus 
dem Grunde zu geniefsen, als ob jetzt noch ein Untersclned sein 
konnte zwischen diesem Monate und dem ganzen Jahre. End 
Lucian Saturn. 2 lafst den Saturn von seinem siebentagigen Ke- 
gimente erzahlen, wie er dann niclits Ernstes und kem Gescbaft 
dulde, sondern Alles miisse trinken und guter Dinge sein larmen 
und sellerzen und wurfeln und Konige der Festlust wahlen; vor 
Allen aber miifsten die Sklaven sebmausen und singen um. 
springen, dafs es eine Lust sei, gelegentlich auch mit geschwarz- 

11 Macrob. T, 10, 3, wo verschiedne Stellen aus Atellanendichtern 
fur diesen Sprachgebrauch angeluhrt werden. Katurhch waren die Satur- 

nalien auf der Volksbiibne sehr popular. Labenus hatte emeu Mimus des- 

selben Inhalls gedichtet, Gell. N. A. XVI, 7, 11. 

2) Macrob. I, 10, Fest. p. 185 Opalia, Merkel Ovid F.p. XX. Die 

Kalender wissen zwar nur von einein Tage des Saturn, dem 17., und einem 
der Ons dem 19., aber auch hier scheint die Sitte bald weiter gegangen 
zu sein’ und sowolil dem Saturn als der Ops zwei Tage geteiert zu 

haben. 

3) Sueton Cal. 17, Dio LIX, 6, LX, 25. 

41 Martial XI, 6 metis falciferi seuis diebus. XIV, 1, 9 quid again 
potius madidis Satume diebus. Stat. Silv 1 6, 5 wutto mer° 
December. Vgl. Seneca Ep. 18, Martial. XIV, 1, 1, Tertull. Apolog. 42. 
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teni Gesicht in das kalte Wasser sich hineinstofsen lassen1). 
Daneben behauptelen sich auch die sogenannten Sigillaria immer 
sehr in der Gunst, zunachstjene kleine Figuren von Thon, wel- 
che den Kindern geschenkt wurden und mit denen die Fabrikan- 
ten in dieser Zeit einen eignen Markt liielten, dann allerlei an- 
dre Geschenke, welche sich die Ervvacbsenen unter einander 
machten, Tucher und Loffel, Zahnstocher und Becher, die be- 
liebten Wachskerzen und Papier zu kurz angebundenen Spafsen 
und Versen, wie deren Martial, epigr. 1. XIV eine ganze Samm- 
lung hinterlassen hat 2). Auch die Kaiser pflegten an solcher 
Heiterkeit gerne Iheil zu nehmen, sich beschenken zu lassen, 
aber auch ihrerseits zu schenken, wie namentlich von den bald 
sehr kostbaren bald trivialen und mit geschraubten Epigrannnen 
ubersendeten Geschenken Augusts bei den Saturnalien und ahn- 
lichen Gelegenheiten die Rede ist3 4 5). Domitian liefs sogar ein- 
mal an den Saturnalien iiber sammtliche Sitzreihen des im Co¬ 
losseum versammelten Volkes Leckerbissen aller Art ausstreuen 
und darauf alle Anwesenden an ihren Platzen reichlich speisen 
und tranken, wahrend gleichzeitig unten in der Arena allerlei 
lustige und larmende Schauspiele gegeben wurden. 

Die gute Mutter Ops oder Opis gait gewohnlich fur die 
Gattin des Saturnus und wurde als solche sowohl in jenem alten 
Heiligthume am clivus Capitolinus neben ihm verehrt als an dem 
Decemberfeste mit ihm gefeiert, bis zur Kalenderreform des Ca- 
sar an einem und demselben Tage, dem 17ten, spater wie be- 
merkt an einem besondern, dem 19ten*). Die Grundbedeutung 
der Erdgottin tritt vorziiglich in dem alterthiimlichen Gebrauche 
hervor, der Ops sitzend und die Erde geflissentlich beriihrend Ge- 
liibde zu thun 3), wie die Griechen bei Beschworungen der Unter- 
irdischen auf den Knieen hockend dieErde mit den Handen schlugen. 

1) Auf iihnliche Spiifse deutet Martial. XIV, 1, 4 cum vidcat gelidos 
tarn prope verna lacus. 

2) Vgl. Martial. V, 18, VII, 53 u. a. 

3) Sueton 75, vgl. Stat. Silv. 1, 6 und Spartian Adr. 16 Saturnalia et 
Sigillaritia frequenter amicis inopinantibus misit et ipse ab his libentcr ac- 
cepit. et alia invicem dedit. 

4) Varro 1. 1. VI, 22, Macrob. I, 10, 18. Auch die Anspielungen auf 
einen Schatz im T. der Ops bei Cic. Philipp. I, 7, 17, II, 14, 35 beziehen 

sich wohl auf das Aerarium des Saturn. Vgl. Or. n. 1506 locus adsignatus 
aedi Opis et Saturni. 

5) Macrob. I, 10, 21 Huic deae sedentes vota concipiunt terramque 
de industria tangunt. Vgl. ib. Ill, 9, 12 (S. 402, 3) und 11. IX, 567£F., 

Hymn, in Apoll. 332. 

Preller, Ram. Mylhol. 27 
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Ini Uebrigen theilt sie die Eigenschaften des Saturnus, nament- 
lich den Begriff der Fiille und des iippigen Segens, wie dieses 
schon der Name Ops ausdruckt, dessen Stammbedeutung Fulle 
und Ueberflufs ist1). Aucb der iiltere Name fur den sudhchen 
Hauptstamm der italiscben Bevolkerung, Opid oder Opsci, wo- 
raus mit der Zeit Osci geworden, hangt offenbar nut demselben 
Stammworte und dem mythischen Stammbegriff einer gesegneten 
Urzeit zusammen, wie die alten Benennungen Latium und Satur- 
nia auf die landliche Verehrung des bald verborgnen bald in der 
reichen Frucht der Aecker prangenden Erdgottes zuruckweisen 
und selbst der Name der Siculi d. h. der altesten Emwohner von 
Latium nidit unwahrscheinlidi durch „Sdmitter“ der Saturnus- 
gaben ubersetzt wird. Aucb wurde Ops ausdrucklich als eine 
Gottin der Saaten und der Erndte verehrt, nehmlich als Gonsi 
via, unter welchem Namen sie wahrscheinlich seit Numa in 
der Regia angebetet wurde, in einem Heiligthume zu welchem 
nur die Vestalischen Jungfrauen und die Pontifices Zutritt bat¬ 
ten und wo ihr am 25. Aug., also in der Erndtezeit untei dem 
Namen Opeconsiva ein Dankopfer gebracbt wurde2). Wie 
aber die Gottheiten der Erde und des Ackerbaus last iiberall in 
der ubertragenen Bedeutung des Saens auf menscblicbe Empfang- 
nifs und Geburt zugleicb fur Goiter der Anfange des menschli- 
cben Lebens und der Ivinderpflege gelten, so aucb dieses alte ita- 
lisclie Gotterpaar. Namentlich wurden Saturnus und Ops in die- 
Sem Sinne in den Indigitamenten unter den Gottern der Geburt 
und der ersten Kindespllege angerufen, Saturnus neben Ianus 
Consivius als Pfleger des Reims im mutterlichen Leibe, Ops als 
giitige Mutter, welche das neugebonie Kind an ihrem Busen auf- 

nimmt3). . 
Sebr merkwurdig ist die Lua Saturni, welcbe bci Genius 

N. A. XIII. 23 unter den altesten romischen Gottheiten genannt 

1) Paul. p. 187 Opts dicta cst coniux Saturni, per quarnyoluerunt 
terrain signijicare, quia omnes opes humano generi terra tribuit, unde et 
ovulenti terrestribus rebus copiosi et hostiae opimae praectpue pingues et 
ovinia magnifica et ampla spolia. Vgl. Fest. p. 1S6 opima spol>a undV-arro 
1. 1. V 57. 64. Daher ops in der iiltern Spraclie fiir opulentus und das Ue- 
gentheil inops, Fest. p. 190, und copi, copein fiir copioso und copiosmn, 

Non. Marc. p. 84, desgleichen copia, inopia u. s. w. 
2) Varro 1. 1. VI, 21, Fest. p. 186, Macrob. Ill, 9, 4, Kal. Malf. Ca- 

pran. Allif. a. d. VIII K. Sept. . . 
3) Augustin C. D. IV, 11 ipse opem ferat nascenhbus exciptens eos 

sinu terrae et vocetur Opis. Vgl. ib. 21 und Plin. H. N. II, 63 quae nos 

nascentes excipit ete. 
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und beilaufig auch bei Varro 1.1. VIII, 36 erwabnt wird. An an- 

dern Stellen wird sie Lua Mater und unter den Gottern genannt 

welchen nach alter Sitte nach einer gewonnenen Schlacht die 

Spoken der Feinde geweibt und auf deni Scblachtfelde verbrannt 

wurden >). Endlich wird sie bei Serv. V. A. Ill, 139 neben deni 

Saturn als erne Gottin der Unfruchtbarkeit und der Verwustun" 

genannt ~). Hochst wahrscheinlich ist auch dieses die Erd^ottin 

nur als Gegentheil von der fruchtspendenden Ops gedacht da- 

ber sie von dieser unterschieden und besonders benannt wurde 

die winterliche Erd- und Todesgottin, wie ja auch Saturnus sicli 

nn kalten Winter dem Todesgotte Dis gesellt. So wurde sicli 

auch der Name Lua am nattirlichsten von luere in der Bedeutuntr 
auflosen (solvere) erkliiren1 2 3 4). 

Es konnte nicht feblen, dafs aucli diese beiden Goiter unter 

der Einwirkung der allgerneinen Griicisirung des romischen Cul- 

tus an ilirem alten und eigenthiimlichen Wesen manclie Einbufse 

litten. Saturnus wurde seit Ennius gewohnlicli mit dem grie- 

chischen Kronos, Ops mit der Bliea identificirt 4), daber Satur¬ 

nus auf den romischen Miinzen ganz wie jener gebildet ist und 

zuletzt mitihmzumblofsen Sinnbilde der ewigen Zeithinabsank5 6), 

wahrend Ops als Mutter des Jupiter nun auch neben diesem auf 

dem Capitole verehrl0) und fiir eine der liochsten Schicksals- 

gottinnen menschlicher Verhangnisse gehalten wurde. In dem- 

selben Sinne wurden im J. 7 n. Chr. am 10. August im Vicus 

lugarius zwei Altare der Ceres Mater und der Ops Augusta ge- 

stiftet, oline Zweifel zu Ehren der Livia 7), die sicli auch sonst 
gerne als Rhea gebehrdete. 

1) Liv. VIII, 1, XLV, 33. 

2) Iunojii procreationem liberorum, sterilitatem horum tarn Salamo 
quamLuae (v. Lunae). Iianc enim sicutSaturnum orbandi potestatem habere. 

3) Vgl. diluere und die Persephone Xinxvvig der Griechen, Gr. Mvth 
1, 496. ; J 

4) Plaut. Cistell. II, 1, 39, Ovid F. VI, 279. 

5) Der Kopf ist mit reichlichem Barte versehn, daneben sielit man auf 
einigen Miinzen die gezahnte Sichel, auf andern die orientalische Harpe. 
Auch wurde er gewohnlich wie Kronos obvoluto capite abgebildet, Serv. 
V. A. Ill, 407. Auf spatern Kaisermiinzen bedeutet er die ewige Zeit, s. 
Eckhel D. N. VII p. 381. ’ 

6) Liv. XXXIX, 22 aedis Opts in Capitolio de caelo tacta. Auch ibr 
wurde am 25. Aug. geopfert, s. Kal. Capranic. Vgl. die Inschr. aus Prae- 
neste bei Grut. p. 26, 4 Opt Divinae et Fortunae Primigeniae sacrum, aus 
der Zeit des Kaisers Pertinax. 

7) S. die Kalender zum 10. August. Vgl. die Ops Augusta auf Miin¬ 
zen des Antonin b. Eckhel D. N. VII p. 143. 

27* 
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4. Consus. 

Audi dieser Gottesdienst gehorte zu den altesten in Rom. 

Nach Dionys stammte er von den Palatinischen Arkadern d. h. 

von Evander, nach der gewohnlichen Ueberheferung war es die 

Feier der Consualien im August, bei denen die Sabinerinnen ge- 

raubt wurden. Die Griechen erklarten den Gott wegen der W a- 

genrennen an seinem Feste und des in der Erde steckenden Al- 

Uirs fur ibren Poseidon Hippios oder Seisichthon d. h. den Lid- 

erscMtterer, doch ist schon von den Alton 
dafs eine solche Verehrung in oder unter der Erde dem Posei 

don fremd ist. Deshalb wollten Andre lieber den Namen Con¬ 

sus von den verborgnen Rathsclilagen (a consilus) erklare , 

welche dieser Gott liberhaupt ertheile und damals dehi Romu us 

ertheilt habe1). In Wahrheit aber ist derselbe vielmehr fur einen 

alien Gott der Erde und des Ackerbaus zu halten, eine Art von 

Tellumo oder Dis Pater, bei welchem uns der unterirdisclie Altai 

wiederbegegnen wird; auch spricht dafiir die Zeit semer Opfei 

und Feste, welche tlieils die der Saat theils die der Erndte ist. 

Den Namen haben von neueren Mythologen Emige von condere 

abseleitet (consus anstatt conditus, wie clausus, parsus), so dais 

er§der Verborgene ware, in demselben Sinne wie Saturnus als 

ein verborgner Gott gedacht wurde, Andre von der Sanskntwur- 

zel su von welclier sero, sevi und consero stamme, so da s 

Consus zu verstelien sei wie Consivaus und Ops Consivia als 

Gott der Saaten, welcher eben deshalb zugleich em Gott der Ehe 

und Jung frauenrauber sei: auf welche Weise zugleich die alte Sage 

von dem Raube der Sabinerinnen grade an den Consualien 

schicklich erklart wurde2). Genug wir sind berechtigt auch die- 

sen Gott hier einzureihen und die ubrigen, leider nur sehr 

durftigen Nachrichten von seinem Culte dem gemafs zu erklaren. 

Der alte Altar des Consus, alter als der Circus des Tarquimus, 

1) Dionys. I, 33, II, 31, L.v. I, 9, Ovid F III, 199;.^ll’ 
Paul i. 41 Consualia, vgl. Tertull. de Spectac. 5, Augustm C. D. IV, 11, 
\rnob III 23, Serv. V. A. VIII, 635. 636. Die Gloss. Labb. j>. 40 identili- 

‘ciren i’bn mil dem agypt. Harpokrates, dem Gotte desr^htfer- 
verborgnen Weisheit. Die Ableitung von consilium ist mcht zu recUttei 
tigen ,gda dieses Wort aus consul entstanden, consul aber nach Analogic 

von ^raesul zu der RiJmer jj, 87, Schwegler R. Gesch. 1, 471 If., 

Rofsbach iiber die ro. Ehe 330 ff. 
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befand sich an dem untern Ende desselben, in derNahe der dor- 

tigen Wendesaulen 1). In der Regel mitErde uberschuttet wurde 

er bei den Opfern und Festen, welche jahrlich dreimal unter der 

Betheiligung der angesehensten Priester stattfanden, ausgegraben 

und mit frommen Gaben bedacht. So wurde namentlich an den 

Nonen des Julius von den Pontifices bier geopfert, das durch 

den Raub der Sabinerinnen beriilmite Fest der Consualien aber 

am 21. August, wenige Tage vor dem Opfer an die Ops Consi- 

via in der Regia, begangen, und zwar so dafs der Quirinalische 

r lamen und die Vestalischen Jungfrauen das herkommliche Opfer 

besorgten, die Pontifices aber darauf die circensischen Rennen 

mit Wagen und losen Pferden hielten, dieselben zu welchen Ro¬ 

mulus die Nachbarn berufen hatte2). Mit den Menschen feierten 

alle Zugthiere diesen Tag, Pferde und Mauler, welche von der 

Arbeit ruheten und mitBlumen bekranzt wurden3): ein Gebrauch 

welch er eigentlich wohl der Erndte gait, wie jene Rennen an die 

beim Opfer der Dea Dia und an die Eleusinien, Olympien und 

andre Spiele der Griechen erinnern, welche meist nacli vollen- 

deter Erndte gehalten wurden. Alte Lieder wufsten noch von 

andern volksthumlichen Lustbarkeiten, mit denen „die Hirten“ 

d. h. die Romer des Romulus sich und ilire Nachbarn erfreut 

hatten4). Endlich wurden noch einmal am 15.Decbr. Consualien 

gefeiert, wenige Tage vor den Saturnalien und wahrscheinlich 

wie diese beim Abschlufs der Saatzeit, auch wieder unter der 

Betheiligung der Zug- und Ackerthiere 5 6), welche bei solchen 

Gelegenheiten auf dem Lande immer einen guten Tag hatten. 

Bemerkenswerth ist endlich die enge Verbindung, in welche Con- 

sus durch eine Inschrift seines Altares im Circus mit Mars und 

den Laren gesetzt wurde o), mit demselben Mars und denselben 

1) Tacit. Ann. XII, 24, Tertull. de Spectac. 5 und 8. 

2) Varro 1. 1. VI, 20, Dionys II, 31, Plut. 1. c., die Kali. z. 21. Aug. 
3) Dionys I, 33, Paul. p. 148 mulis, Plut. Qu. Ro. 48. 

4) Non. Marc. p. 21, 9 cernuus. — Varro de Vita populi Rom. lib. I. 
Ltiarn pclles bubulas oleo perfusas percurrebant ibique cemuabant. A 
quo ille versus vetus est in carminibus: Sibi pastores ludos faciunt eoriis 
Consualia. Vgl. oben S. 203. 

5) Kal. Malf. Praen. Amitern. Antiat. zum 15. Dec. Da einige von 
diesen Kalendern zum 21. Aug. und 15. Dec. von einemConsus in Aventino 

reden, so mufs es aueh auf dem Aventin, wahrscheinlich am Abhange iiber 
dem Circus, einen Altar des Consus gegeben haben. 

6) Tertull. de Spect. 5 Et nunc ara Conso Mi in Circo defossa est ad 
primas metas (dieses sind die metae Mueciae, s. S. 386), sub terra, cum 
ins crip tione kuius modi: CONSFS CONSILIO, MARS DFELLO, LARES 
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Laren, welche von den Arvalischen Briidern am Altare der Dea 

Dia angerufen wurden, jener als Abwehrer alles bosen Schadens, 

diese als segnende und behiitende Geister der Flur und aller 

Wege. 

5. Acca Larentia und Dca Dia. 

AccaLarentia und Dea Dia kdnnen nicbt wesentlich von ein- 

ander verschieden sein, da beide Gottinnen der romischen Stadl— 

flur sind und die eine den Dienst der andern stiftet. Vielmehr 

ist Acca Larentia die mythologische und mahrchenhafte, Dea Dia 

die ernsterc, im Cultus der Arvalischen Bruder festgehalteneSeite 

einer und derselben Gottin, welche mit der alten italischen 1 el— 

lus, Ops und Ceres identisch gewesen sein wird und nur durch 

ihre specielle Beziehung auf den Segen und die Pflege der romi¬ 

schen Stadtflur diesen ihren eigenthiimlichen und ortlichen Cha¬ 

racter bekommen liaben kann. 
Acca Larentia ist eigentlich die Laren-Mutter, unter wel- 

chem Namen uns die Erdgottin der fruchtbaren Tiefe, welcher 

man die Saaten und die Todten anvertraute, spater von neuem 

begegnen wird. Acca ist i. q. Atta, dasselbe ^\ort welches die 

Kinderspracbe aller Orten wiederbolt und auch im Sanskrit in 

der Form akka die Mutter bedeutet; Larentia hangt deutlich ge- 

nug mit den Laren zusammen. In der romischen Stadtsage er- 

scheint sie bald als Buhle des Hercules, welcher in dieser Ver- 

bindung ganz der schopferische und segnende Genius der romi¬ 

schen Stadtflur ist, bald als Pflegemutter der Zwillinge und Mutter 

der ersten zwolf Arvalischen Bruder. Das Mahrchen von ihrer 

Buhlschaft mit Hercules wurde mit einigen Abweichungen auch 

von der Flora und einer sonst niclit bekannten Gottin Favolaoder 

Faula erzahlt, welche wohl der Fauna gleichzustellen ist* 1)', je- 

COILLO POTENTES. Vgl. Ascon. in Cic. Verr. 1, 31 p. 142 Or. Alii 
ideo Magnos Ludos vocatos putatit, quod Consiliorum Secretorum Deo 
el Dis Magnis i. e. Laribus Urbis Rotnae dati sunt, quibus aiunt raptas 
Sabinas esse. Jene Insehrift kann so alt nicbt sein, doch kann die Gruppe 
Mars Consus Lares nicht erdichtet sein. Ueber das verdorbne W ort 
COILLO ist viel gemuthmafst worden, s. Oehler z. Tertull. 1. c. Ich glaube 

dafs am besten COMPITO zu lesen ist. 
1) Maerob. S. I, 10, 11 ff., Gelt. IS. A. VII (VI) 7, Plutarch Roin. 4. 

5, Qu. Ro. 35, Lactant. 1, 20, 5. Vgl. Tertull. ad Nat. II, 10. Augustin C. 

D. VI, 7. 
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denfalls vvaren alle drei Gottinnen, Flora, Fauna unci Acca La- 
rentia, einander nahe verwandt. Der Kuster des Hercules kornrnt 
in einer mufsigen Stunde auf den Einfall, mit dein uppigen Se- 
gensgotte uni ein iippiges Mahl und cine schone Dime zu wur- 
1'eln, wobei er mit der einenlland fur denGott dem er dient, mit 
der andern fiir sicli selbst wurfelt. Natiirlich gewinnt Hercules, 
vvorauf der Kuster ihm das schonste Madchen der Zeit, Acca La¬ 
rentia zufuhrt, mit welcher er sicli in seinem Tempel beim froh- 
lichen Mahle gutlich that. Als sie am andern Morgen davon geht, 
giebt ihr der Gott alles unverhofften Glucks ein solcbes mit auf 
den Weg. Es begegnet ihr nehmlich ein reicber alter Herr, ein 
tuscisclier Gutsbesitzer Namens Tarutius *), der von ihren Rei- 
zen hingerissen ihr Mann wire! und bald darauf verstorben sie als 
reiche Erbin binterlafst: worauf die Gute nach Einigen dem Ro¬ 
mulus, nach Andern, welche diese Geschichte in die Zeit des An- 
cus verlegten, dem romischen Volke alle ihre Resilzungen ver- 
macht; Cato wufste sogar die Namen der FJuren zu nennen, 
welche (lurch sie an das romische Volk gekommen waren2), wie 
spa ter die Vestalin Gaia Taracia der Stadt den campus am Tiber 
vermacht batte. Endlich verschwindet Acca Larentia an demsel- 
lien Orte, wo ihr seitdem alljahrlich am 23. Dec., dem Tage des 
Larentinal oder der Larentalia, ein Todtenopfer gebraebt wurde, 
im Yelabrum, wo man aucli ibr Grab zeigte. Das Opfer wurde 
von dem Quirinalischen Flamen und den Pontifices dargebracht 
und auch Jupiter dabei angerufen3). Rekannter war die Ge- 
schichte von der Pflegemutter des Romulus, welche daher gewohn- 
lich mit jener andern combinirt wurde4), wie denn auch diese 
Acca Larentia oft eine Ruhlerin heifst, lupa, welches Thier auch 

1) Tarutius oder Tarrutius Iautet der Name bei den meisten Schrift- 
stellern, Carutius bei Macrobius. Die Erinnerung an das Legat der Vesta- 
lin Gaia Taracia sebeint sicli mit dem Mahrcben von der Acca Larentia 
verschmolzen zu haben. 

2) Macrob. 1, 10, 16 Cato ait Larentiam meretricio quaestu locuple- 
tatam post excessum suum populo Romano agros Turacern, Semurium, 
Lintinum ct Solinium reliquisse el ideo sepulchri magnificentia et annnae 
perentationis honore dignatam. Der agerSemurius wird auch bei Cic. Phil. 
VI, 5, 14 erwahnt. Ueber die Vestalin Taracia s. Plin. FI. N. XXXIV, 6, 
11, Gelt. N. A. VII (VI), 7. 

3) Varro 1. 1. VI, 23, Verr. FI. z. Fast. Praen., Ovid F. Ill, 55 fF., Ma¬ 
crob. I, 10, 11. 15. Ueber das Oertliche Becker S. 492. Die Pontifices 
nennt Cic. ep. ad. Brut. 1, 15, 8, den ft. Quirinalis Gellius 1. c. 

4) Liv. I, 4, Ovid F. Ill, 53 tf., Plut. Rom. 4, Qu. Ro. 35, Lactant. 1, 
20 u. A. 
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in der deutschen Thierfabel verliebter Natur ist. Nach der altern 
Ueberlieferung aber war sie die Frau des Hirten Faustulus, den 
ich fur den palatinisclien Faunus halte. Und von eben dieser 
Acca Larentia, der Gatlin des Faustulus und Pflegemutter des 
Romulus, wird dann weiter erzahlt, dafs sie zwolf Sobne gebabt 
und mit diesen jalirlicb einmal pro agris geopfert habe. Als emer 
von ihnen gestorben, sei Romulus als Adoptivsohn stalt seiner 
eingelreten und babe darauf mit seinen Adoptivbrudern das Col¬ 
legium der sogenannten fratres Arvales gestiftet, welcbe an dem 
priesterlicben Abzeicben eines Aehrenkranzes mit weifser Binde 
zu erkennen waren und fur eins der altesten und bciligsten In¬ 
stitute in ihrer Art galten *)• Sclion lhr Name und dieses Sym¬ 
bol des Aebrenkranzes bezeicbnet deutlicb genug ihre Bestmn- 
mung fiir den Cult einer Flur- oder Ackergottin *), welcbe trei- 
lich in dem Cube selbsl einen andern Namen fuhrle aber von der 
fruchtbaren Laren-Mutter, welcbe diesen Cult mit lhren Sobnen 
gestiftet lialte, scliwerlich wesentlicb verscbieden gewesen ist. 

Nalieren Aufsclilufs iiber diesen Gottesdienst und die lur 
ibn bestimmte priesterlicbe Bruderschaft erhalten wir durch die 
oben S. 39 erwahnten amtlicben Protokolle, welcbe zwar sammt- 
lich aus spaterer Zeit (sie beginnen mit der Zeit des August und 
rcichen bis in die des Gordian) und in ihren Ausdrucken mcht 
immcr verstandlich sind, aber in der Ilauptsacbe dennocli erne 
eben so vollstandige als belehrende Uebersicbt geben, erne urn so 
wicbtigere, weil man nacli dieser Analogic zugleicb uber viele 
verwandte Thatsachcn des romischen Gottesdienstes urtbeilen 
darf. So erfabren wir zunachst iiber das Collegium der fratres 
Arvales, dafs es sich wie alle Institute der Art durcb Cooptation 
er^anzte, wobei wie bei den Saliern die angeschensten Famiben 
es sich zur Elire recbneten, wenn die Wabl ihre Mitgbeder tral. 
Der Yorsteher des Collegiums biefs wie gewohnlich Magister; 
vermutblicb gait Romulus in seinen Aden fiir den ersten Inhaber 
dieser Wurde. Er wurde wie die ubrigen Beamteten von Jabr zu 
Jabr bei der Feier im Haine der Gbttin neu erwablt und batte 
neben sich als eventuellcn Stellvertreter einen Promagistei. 

1) Plin. II. N. XVIII, 2, Gell. 1. c., Fulgentius p. 560 
2) Plin. 1. c. nennt sie arvorum sacerdotes. Vgl. \arro i. I. v, ?>•-> 

Fratres Arvales dlcti sunt qui sacra publica fachmt propterea utjruges 
ferant arva, aferendo et arris Fratres Arvales dicti. Suntqui afratna 
dixerunt; fratria cstgraecum vocabulum partis homwum,ut A<?apoh etiam 
nunc. Vielmehr ist fratres zu verstehn wie sodales, s. oben 5.111. Hie 
fratres Arvales w'erden sonst nur noch bei Minuc. Fel. Octav. 2d genannt. 
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Aufserdem gab es einen eigncn Flamen und zu seiner Stellvertre- 
lunggleichfalls einenProflamen und zu den dienenden und helfen- 
den Verrichtungen bei den Opfern und Opfermahlzeiten wie ge- 
wohnlich sogenannte Camilli d. h. ministrirende Knaben, welclie 
wie inuner patrimi matrimi sein mufsten und gleichfalls aus den 
besten Familien ausgehoben wurden. Aufser ilinen gehorte noch 
eine zahlreiche Dienerschaft von Schliefsern, Ausrufern, Schrei- 
bern, Aufwartern u. s. w. zu diesem Cultus, wie man sich denn 
die ganze Ausrustung und das Auftreten dieser Bruderschaft und 
iiberhaupt der hoheren priesterlichen Collegien in Rom als ein 
selir vornehmes und glanzendes zu denken hat. Die Versamm- 
lungen und priesterlichen Functionen der Briider waren ordent- 
liche oder aufserordentliche, wie sie von gewissen regelmafsigen 
gottesdienstlichen Obliegenheiten oder von aufserordentlichen 
Veranlassungen herbeigefubrt wurden. Der Mittelpunkt aller got- 
tcsdienstlichen Verrichtungen war der Dienst der Dea Dia, so 
heifst dieGottin der fratres Arvales in diesen Urkunden, wahrend 
wir aus andern Quellen von einer Gottin dieses Namens nichts 
erfahren. Offenbar war es eine Erd- und Ackergottin, vermuth- 
lichwie bemerkt identisch mit der Tellus, Ceres oder Ops, aber 
auch der Flora und der Fauna nahe verwandt und speciell eine 
Gottin der romischen Stadtflur, deren Wiinsche und Hoflhungen 
von den Arvaliscben Briidern vertreten wurden. Der Hain dieser 
Gottin lag nicht wcit von der Stadt am rechten Ufer des Tiber, 
an der Via Campana d. h. Feldstrafse, fiinf Millien vom Thore, 
in derselben Gegend wo auch jene Urkunden grofstentheils ge- 
funden worden sind und wo sich durchNachgrabung gewifs noch 
andre Denkmaler der Art wurden auffinden lassen 1). In diesem 
Haine wurden auch die wichtigsten Acte des jahrlichen Gottes- 
dienstes der Dea Dia vorgenommen, wahrend andre vorbereitende 
oder beschliefsende in der Stadt und zwar in dem Hause desMa- 
gister oder Promagister stattfanden. Und zwar geschali dieses 
jahrlich im Mai, um die Zeit da die ersten Feldfruchte reif waren 

1) Der Ort heifst jetzt AlFoga I’asino und liegt grade vier Millien vor 
dein jetzigen Stadtthor an der Via Portuese, was genau zu jenen Angaben 
jiafst. Im Jalire 1573 wurden dort 19 solcher Tafeln und bei andern Gele- 
gcnbeiten andre ausgegraben, wahrend sich andre in der Nachbarschaft 
verschleppt haben. Ueberdies liifst sich aus Aufzeichnungen des 16. Jahr- 
bunderts nachweisen, dafs selbst die altenGebiiude des Hains sich zum Tbeil 
bis zu jener Zeit erhalten batten, s. Abeken Ann. dell’ Inst. 1841 p. 121, 
Melchiorri Append, agli Atti e Mon. de’ Fr. Arv. p. 57, De Rossi Bullet, d. 
Inst. Arch. 1855 p. LIV. Ucber die Via Campana s. meine Regionen 
S. 97. 230. 
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uml die Erndte bald beginnen konnte, so dafs sich diese Feier 
der Dea Dia wohl mit den gewolinlichen Gebrauchen der porca 
praecidanea und des praemetium auf dem Lande vergleichen 
lafst'). Audi war diese Feier wie die meisten agrarischen keine 
feststehende, sondern sie wurde zu Anfang jedes Jahrs von dem 
Magister des Collegiums angesagt, nach den vorhandnen Urkun¬ 
den indessen so, dafs sie entweder auf den 17., 19. und 20. Mai 
oder zelin Tage spater auf den 27., 29. und 30. Mai fiel. Immer 
wurde der erste Festtag domi d. h. im Hause des Magister oder 
Promagister, also in der Stadt begangen, der zweite als der hei- 
ligste im Haine der Dea Dia vor der Stadt, der dritte als eine ab- 
schliefsende Nachfeier wieder ,,zu Hause“. Die Feier des eisten 
Tags1 2) bestand in einem Morgengottesdienste und in einem ge- 
meinscbafllicben Mable der Bri’ider und der ministrirenden Kna- 
ben, welches Nacbmittags gehallen wurde. Am fruhen Morgen 
wurde zunachst der Dea Dia mit Weihrauch und 4\ein geopfeit, 
darauf trockne Fruchte d.h. die Cerealien des vergangnen Jahrs 
und grime d. li. frische des neuen Jahrs beruhrt3), aucb mit 
Lorbeer bekranzte Erode herumgereicht und das Bild der Dea 
Dia gesalbt; worauf eine kurzeSitzung gebalten und somit dieser 
Act beschlossen wurde. Nacb Mittag kamen die Briider, nach- 
dem sie gebadet, von neuem zusammen, speisten zunachst, wie 
auch die vier ministrirenden Knaben, opferten dann von neuem 
mit Weihrauch undWein, worauf die Knaben nacb der frommen 
Sitte der Alten, die bei jeder Mahlzeit beobachtet wurde4), mit 

1) Vom 7. bis zuiu 14. Mai sannnelten die Vestalinnen die spicas ado- 
reas (Dinkel, Spelt) zu dem von ihnen bereiteten far pium, Serv. V. Eel. 
VIII, 82. Unbekannt ist die Beziehung von Paul. p. 91 Florifertum dictum 
quod eo die spicae feruntur ad saerarium. 

2) Die altern Urkunden berichten iiber diese Gebrauche kurzer, die 
s])iiteren immer auslubrlicher, als ob sicli die Sicherheit der miindlichen 
Tradition mit der Zeit verloren liatte. So ist hier und iiberbaupt besonders 
tab. XLI a. b. zu vergleichen, die wiclitigste unter alien diesen Urkunden, 
welclie aber erst aus der Zeit des Elagabal ist. 

3) Der Ausdruck der Urkunden ist: Jrag es aridas et vindes contige- 
runt, wo contingere wohl ein weihendes Beriihren und Kosten bedeutet, s. 
Plin. H. N. XVIII, 2,2 ac ne degustabant quidern novas f rages aut vina 
antequam sacerdotes primitias libassent, und XXVIII, 2, 5 cur ad prirrn- 
tias pomorum haec vetera esse dkimus, alia nova optamus? Vgl. oben 
S.175. Bruges sind Feldfr'iichte, speciell Cerealien, s. Marini p. 201. Ilei- 
lige Brode kommen aucli sonst vor, s.oben S.323,3. Hier sind sie zur\\ eilie 
mit Lorbeer bekranzt und vermutblicb von Irischem Korn gebacken. 

4) Serv. V. A. I, 730 apud Romanos coena edita sublatisque menus 
primis silentium fieri solebat, quoad ea quae de coena hbata fiuerant ad 
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Hiilfe von Dienern von den Speisen, namentlich den neuen 
Friichten des Jahres einige zum Altare trugen (fruges libatae), 
empfmgen darauf Salben und Kranze, beriihrten noch einmal die 
neuen Fruchte der Ceres und scbritten so zum Nachtisch, dessen 
Abhub wie die Salben und die Rosen der Kranze vertheilt und 
mit nacli Hause genommen wurden, sobald die Bruder mit dem 
gewohnlichen Rufe Gluck auf (feliciter) auseinandcr gingen. Der 
nachste Tag verging oline Feier, an dem darauf folgenden aber, 
enlweder am 19. oder am 29. Mai, versammelten sich die Arvalen 
Mb Morgens im Haine der Dea Dia vor dem Thore, in welcliem 
aufser dem auf einer Anhohe gelegnen Ilain der Gottin im en- 
geren Sinne verschiedne Gebiiude und Anlagen genannt werden, 
ein Tempel, ein grofser Altar und mehrere andre Opferheerde 
und Altare, ein sogenanntes Tetrastylum und ein Circus. Eroffnet 
wurde die Feier dieses Tages durch ein vom Magister darge- 
brachtes Suhnopfer zweier Ferkel und das Ehrenopfer einer 
weifsen Kuh* 1). Darauf versammelten sich alle Bruder in dem 
Tetrastylum, genossen von den Siihnferkeln und ihrem Blute und 
zogen darauf in Procession, mit verhiilltem Kopfe und mit dem 
von Romulus verordneten Aehrenkranz mit weifser Binde ge- 
schmuckt hinauf zum Haine, wo der Magister im Namen Aller 
ein fettesLamm opferte, dessen Eingeweide derZeichen wegenmit 
Fleifs beschaut wurden. Nach diesem Opfer spendeten Alle mit 
Weihrauch und Wein, kehrten darauf zum Tempel zuriick und 
brachten dort eine Gabe in Topfen dar, wahrend der Magister 
und der Flamen ein andres Opfer vor dem Tempel auf griinem 
Rasen vollzogen. Es folgten noch andre Ceremonien, die nichf 
mehr verstiindlich sind; namentlich heifst es dafs zwei Bruder 
mit einigen Dienern ausgegangen seien urn „Fruchte“ zu holen, 
welche sammtliche Bruder sich dann unter einander von Hand 
zu Hand zureichten, bis sie in die Hande der begleitenden Diener 

focurnferrentur et igni darentur ac puer deos propitios nuntiasset: wobei 
fur gewohnlich an die Laren und Peuaten zu denken ist. 

1) Ad aram immolavit porcilias piaculares duas luci comquendi et 
opens faciundi, ibique vaccam honorariam albam ad foculum immolavit. 
Lucum coinquire ist i. q. collucare, sublucare arbores, opus facere 
ist den Gottesdienst verrichten, s. Marini p. 309. 339. Offenbar siiuberte 
man den Hain, ehe man die heiligen Gebrauche in ibm vornahm, und brachte 
eben deshalb vorber das Suhnopfer, s. obenS.371,3.406,2. Die vacca hono¬ 
raria bildet als honoris ergo dargebrachtes Opfer einen Gegensatz zu den 
porciliis piacularibus, s. Marini p. 310. Ohne Zweifel gait sie der Dea 
Dia als der lichten und wohlthiitigen Ackergottiu. Die Eingeweide dieser 
Kuh wurden auf einem Altare in dem Circus niedergelegt. 



428 SECHSTER ABSCHNITT. 

zuriickkehrten: eine neue Weihe der Feldfrfichte, wie es scheint, 
bei welcher vermuthlich ein heiliger Acker in derNahe desHains 
oder in demselben vorauszusetzen ist. Darauf begaben sich die 
Brfider wieder in denTenipel, sprachen einGebet fiber dieTopfe, 
olfneten die Thfir und lagerten sich an dem Abhange, setzten 
sich darauf auf steinerne Banke und liefsen mil Lorbeer be- 
kranzte Brode unter dem versammellen Volke austheilen, salbten 
die Bilder u. s. w., bis endlich der Tempel gescblossen und alle 
Diener aus demselben entfernt wurden. Nun begann ein Tanz 
(tripudium) um den Altar, bei welchem sich die Brfider aulgtir- 
leten und in drei Gruppen, wie es scheint, theilten, und der Ge- 
sang eines alterthumlichen Liedes, wozu der geschriebene Text 
unter den Brfidern vertheilt wurde, denn es kam hier wie immer 
aanz wesentlich auf die Worte an, auch wenn der Sinn nicht mehr 
verstanden wurde. Glficklicher Weise ist auch dieses Lied, ein 
an Mars und die Laren gerichtetes kurzes Gebet, urkundlich 
bewahrt worden. Der Text lautet in der alterthumlichen 

Sprache so: 
E nos Lases iuvate, 
Neve luerve Marmar sins incurrere in pleoris. 
Satur furere Mars limen sali, sta berber. 
Semunis alternei advocapit conctos. 
E nos Marmor iuvato. 
Triumpe, Triumpe. 

Der Sinn scheint in das gewohnliche Latein fibertragen dieser zu 
sein: Age nos Lares iuvate. Neve luem Mars sine incurrere in 
plures. Satur furere Mars limen sali, sta verbere. Semones al- 
terni advocabite cunctos. Age nos Mars iuvato etc.1). Zu Deutsch. 
Helfet uns ihr Laren. Lafs keine Seuche fiber das Volk kom- 
men Mars. Satt vom Rasen kehre heim in deinen Tempel und 

1) E steht entweder wie in den Scliwurformeln Ecastor, Equirine, Ec- 
cere oder es ist mit nos zu verbinden, wie in eccum, ellum, ellain u. dgl. 
Luerve ist luervem d. i. luerem, luem. Sins scheint eine veraltete Im- 
perativform zu sein fur sine, vgl. Fest. p. 205 in Saliari carmine — ]>ro- 
spices prospice —perfines perj'rmgas. Pleoris sind plures, der Sinn 

oi noUoi, plebs, das Volk. Zu satur furere vgl. Horat. Od. 1, 2, 3/ 
heii nimis longo satiate ludo. Ueber das Folgende s. oben S. 308, sta 
verbere (das e ist am Scblusse weggefallen wie in advocapit) ist zu ver- 
stehen: Stehe still, halte Rub mit deiner Geifsel, vgl. Ovid Met. A1V, 821 
conscendit. equos Gradivus etictu verberis increpuit. Advocapit ist das 
Futurum anstatt des Imperativs. Dafs die Tanzenden in drei Gruppen ver- 
theilt waren folgere ich aus der dreimaligen Wiederholung des lextes in 
der Urkunde. Aufser den S. 39, 2 Citirten vgl. Mommsen R. G. 1, 204. 
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hore auf zu geifseln deine Streitrosse. Rufet abwechselnd alle 
Semonen u. s. w. Also im Wesentlichen derselbe Inbalt wie 
sonst bei solclien Gebeten, nebmlich die Bitte uni Segen und 
Schutz vor aller Beschiidigung und urn Frieden. Nach dieser 
Ceremonie schritten die Bruder zur Wahl des Magister und Fla- 
men fur das folgende Jahr, hielten darauf wieder ein gemein- 
schaftliches Mahl und begaben sich endlich in den Circus des 
Hains, wo einer der beigeordneten Knaben das Zeichen zu den 
Rennen gab, die nun mit Bigen, Quadrigen und sogenannten 
desultores erfolgten, unter deni Vorsitze von einem oder niehre- 
ren Briidern, welche als Breise Palmen und silberne Kranze 
(wahrscheinlich Aehrenkranze) vertheilten. Dann kehrten die 
Bruder nach der Stadt, in das Haus des Magister zuruck, wo sie 
nochmals zusammen speisen, wieder mit Raucherwerk und 
Wein opfern und darauf mit Kranzen, Salben und Sporteln be- 
schenkt auseinandergehn. Der dritte und letzte Tag bildete in 
derselben Weise den Abschlufs der ganzen Feier 1) wie der erste 
den Eingang. Die Gebrauche waren genau dieselben wie am er- 
sten Tage. 

Aufser diesem feierlicben Dank- und Weihungsfeste fur die 
Erstlinge der Flur gedenken dieselben Urkunden nocli wieder- 
holter Siihnungen im Haine der Dea Dia, zu denen verschiedene 
Vorfalle Anlafs geben. Bald mufs ein vor Alter umgefallener oder 
vom Blitz beschadigter Baum aus dem Haine entfernt werden, 
bald ist etwas auf Stein einzugraben oder an den Gebauden aus- 
zubessern, zu welchem Zwecke man ein Eisen in den Hain oder 
in den Tempel tragen mufste: was jedesmal ein piaculum zur 
Folge hatte, also einer besondernSuhnung bedurfte, welche dann 
gewohnlich sowohl vor als nach jenem Geschafte mit dem Opfer 
eines Schweins oder eines fetten Lammes vorgenommen wird. 
Ausnahmsweise war bei solchen Acten aucli der Magister des 
Collegiums thatig, bei feierlichen Yeranlassungen aber sammtli- 
che Bruder zugegen, z. B. als es noting geworden war einen Fei- 
genbaum, der sich auf dem Giebel des Tempels der Dea Dia 
eingenistet hatte, gewaltsam zu entfernen, und als einige Baume 
des Hains bei einem starken Gewitter vom Blitze getrolfen wa¬ 
ren, so dafs sie neu gepflanzt und auch sonst im Haine verscliie- 

1) Imraer heifst es von diesem Tage, dafs die Bruder zusaininenkoin- 
iuen ad consuinmandum sacrificium. So auch in der Ankiindigung des 
Festes t. XXXII, 1, 18: XIII K. Iun. consummabitur domi. Vgl. Marini 
p. 198. 286. 
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dene Herstellungen vorgenommen werden mufsten. Auch hier 
vvird immer sowohl vor deni vorzunehmenden Geschafte (operis 
inchoandi causa) als nach demselben (operis perfecti causa) 
geopfert; und zwar werden bei diesen Anlassen, da die Heilig- 
thumer des Ortes in so aufserordentlicher Weise betroffen wa- 
ren, niclit allein grofsere Suovetaurilien als Siihnopfer, sondern 
aucli nach diesen jedem einzelnen Gott des Ortes einzelne Opfer 
gebracht, daher bei diesen Gelegenheilen das ganze im Hain der 
Dea Dia vereinigte Gottersystem zur Spraclie kommt1). Nocli 
andre Feierlichkeiten wurden in Rom vorgenommen, besonders 
hiiufig auf dem Capitol, wo sicli die Briider an verschiedcnen 
Stellen zu versammeln pflegen, docli kommen sie gelegentlich 
auch in der Regia zusammen, im kaiserlichen Palaste u. s. w. 
Die gewohnlichen Yeranlassungen zu solchen Zusammenkiinften 
sind die Anldindigung des Festes der Dea Dia oder Berathungen 
fiber aufserordentliche Vorfalle in ilirem Hain, oder auch die 
Wahl neuer Briider, die Theilnahme des Collegiums an gewissen 
ludis votivis, oder endlich die aufserordentlich haufigen Geliibde 
und Dankgebete fiir das Wohl, das Gedeihen und die Sicherheit 
des Kaisers und des kaiserlichen Ilauses. Auch bei solchen Gele- 
genheiten trat das Collegium immer sehr stattlich auf, nament- 
licli war das herkommliche Geliibde an die drei Capitolinischen 
Cotter immer sehr feierlich. Binen wird immer geopfert, zuwei- 
len auch der Salus Augusti, der Salus Populi Romani, der Provi- 
dentia Deorum, der Concordia, Fecunditas, Felicitas u.s.w., dem 
Genius Imperatoris, der Iuno Imperatricis, wobei den mannli- 
chenGottheiten gewohnlich Ochsen, selten Stiere, den weiblichen 
immer Kiihe geschlaclitet werden. 

6. Angerona. 

Bom liatte wie alle alten Stadte seinen verborgnen Schutz- 
gott, welcher urspriinglich als namen- und geschlechtsloser Ge¬ 
nius gedacht wurde, daher man ihn mit der Zeit bald mit diesem 
bald mit jenem Gotte identificirte, miinnlichen und weiblichen, 
dem Jupiter, der Luna, der Angerona, der Ops Consivia, der 
Flora2). An die Angerona pflegte man bei solchen Muthmafsun- 

1) Vgl. t. XXXII, 21 und t. XL1II. 
2) Macrob. S. Ill, 9, 4, Io Lyd. d. Mens. IV, 50. 51, vgl. oben S. 56, 

1. Als der S. 33, 1 erwahnte Q. Valerius Soranus als Volkstribuu den 
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gen vorzuglich deswegen zu denken, well sie mit dem Finger aul' 
dem Munde abgebildet wurde, also als eine geheimnifsvolle und 
verschwiegene Gottin, denn diesen Sinn hatte eine solche Ge- 
behrde * 1). Weiter wissen vvir von ihr nur, dais sie aucli unter 
dem Namen Diva schlecbtbin oder als Diva Angcrona verebrt 
wurde und als solche namentlich am 21. December ein Opfer 
bekam, welches ihr von den Pontifices in der Curia Acculeia oder 
Occuleia, einem Heiligthume der Yolupia dargebracht wurde2). 
Audi das Bild der Angerona stand auf dem Altare dieser Gottin 
cines yergniiglichen, behaglichen Wohlseins, denn so ist der Name 
Volupia zu verstehn3). Das Heiligthum dieser Gottin lag in der- 
selben Gegend wo sich das Grab der Acca Larentia liefand, und 
so fallt auch jenes Opfer der Angerona der Zeit nacli einerseits 
mit dem des Saturnus und der Ops, andrerseits mit dem der 
Acca Larentia nahe zusammen: daher die Vcrmuthung nahe liegt 
dafs sie eine der Ops, der Acca Larentia, der Dea Dia verwandte 
Gottin der romischen Stadtflur gewesen, welche eben deshalb 
auch als Schutzgbttin von Bom gedacht werden konnte. Die ge¬ 
heimnifsvolle Gebehrde des Schweigens wurde dann auf die 
verborgene Tiefe der Unterwelt deutcn, das nahe Yerhaltnifs zur 
Volupia auf ahnliche Weise zu erklaren sein wie der buhlerische 
Character der Acca Larentia und der Flora. Den Namen Ange¬ 
rona deuten die Alten nacli ilirer Weise sehr willkurlich, bald 
durcli die Sorgen und Beangstigungen (angores), von denen man 
durch sie befrcit werde, bald durch eine seuchenartige Braune 
(angina), an welcher Menschen und Yieh gelitten, bis Angerona 
geholfen babe. Wahrscheinlich liegt derselbe Stamm zu Grunde 

Namen dieses Schutzgottes dlfentlich auszuspreclien wagte, wurde er mit 
dem Tode bestraft, Plin. H. N. Ill, 5, 9, 65, Serv. V. A. I, 277. 

1) Man pflegt deshalb gewisse kteine nackte Frauenbilder, die als 
Amulete gedient haben, und andre Bilder der Art voreilig Angerona zu 
nennen, s. 0. Jahn Leipz. Berichte 1855 S. 47. 48. 

2) Varro 1. 1. VI, 23 Angeronalia ab Angerona, cui sacrificium fit 
in curia Acculeia ct cuius feriae publicae is dies. Vgl. die Iialender z. 
21. Dec., von denen das MafF. den Tag DIValia nennt, Verrius Flaccus 
aber zu den Fast. Praen. eine leider verstiimmelte Anmerkung macht, 
welche vielleicht zu Iesen ist: Feriae Diva(lcs) appell(mitur) .... in ar(a 
curiae) Occul{eia.e). Mehr bei Macrob. I, 10, 7, vgl. Paul, p.17 Angeronae 
l)eae und die Glossae Labb. p. 12, w'elche die Angeronia fur eine Gottin 
Trjg fiovi.Yjs y.cu y.at non’ erklaren. 

3) Ennius Annal. 247 quocurn multa volup ac gaudia clainque palarn- 
que. Daher die Volupia auch unter den Gottheiten puerilis aetatis an- 
gerufen wurde, neben der Venilia und Libentina. 
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wie bei der marsischen Angitia und dem volskisclien lupiter 

Anxur, s. S. 238. 362. 

7. Ceres, Liber, Libera. 

Wie diese drei Gotter mit einheimisch italischen Namen be- 
nannt sind, so waren sie selbst ohneZweifel altitalischenUrsprungs. 
Diese bestimmte Gruppe aber, wo Ceres der Demeter entspncht, 
Liber dem Dionysos, Libera der Persephone als xoqt] Jrjf.LTjxqog, 

ist griechischen Ursprungs und fiir die Geschicbte des rdmischen 
Gottesdienstes um so wichtiger, da sie zu den altesten gnecm- 
scben Culten in Rom geliorte und sowobl auf die religiosen Ideen 
als auf die aufserliche Ausstattung des Gottesdienstes der Romer 
einen nicht geringen Einfiufs ausgeubt zu liaben seheint. Der 
Tempel lag beim Circus und heifst gewolmlich Aedes Lerens, 
genauer Aedes Cereris Liberi Liberaeque. Gestiftet wurde er mi 
vierzehnten Jahre der Republik, nachdem die Romer durcli die 
Vertreibung der Tarquinier zuerst in den Krieg mit Porsenna, 
dann in den mit dem machtigen Anhange der Tarquinier unter 
den Latinern verwickelt worden waren und in Folge davon u. a. 
eine Stcirung der ohneliin noch nicht geordnetenKornzufulir ent- 
stand, welche bei den schlecliten Erndten der letzten Jahre voll- 
ends bedenklich wurde. Man wendete sieh in dieser Bedrangmis 
an die sibyllinischen Bucher, die nach ihrer Weise auf die grie¬ 
chischen Gotter des Ackerbaus und alles regelmafsigen Ertrages 
der Erde binwiesen, wie sie in dem griechischen Ralien und in 
Sicilien allgemein verehrt wurden. Also gelobte der dictator 
A. Postumius, der Sieger am 1. Regillus im J. 258 d. St. (49b 
v Chr.) jenen Tempeb, welcher drei Jahre darauf von dem Con¬ 
sul Sp. Cassius, demselben der das Biindnifs mit den Latinern 
schlofs, eingeweiht wurde •). Kurz vorlier war auf \eranlassung 
der Secession der Plebs mit dem Volkstribunate auch das Amt 
der plebejischen Aedilen gestiftet worden, welche im Interesse 
der Plebs speciell fiir die Kornzufuhr und den Kornmarkt zu 
sorgen batten und dabei zugleich in einem sehr engen Verhalt- 
nisse zu diesem neu gestifteten Culte und Tempel der Ceres 
standen. Kurz darauf ward auf Yeranlassung einer Hungersnoth 
nach Campanien und Sicilien geschickt, um von dort her erne 

1) Dionys. VI, 17 und 94. Vgl. Tacit. Ann. II, 49, Becker Handb. 
1,471. 
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Kornzufuhr zu vermitteln: daher man aus diesen Thatsachen zu- 
sammengenommen folgern darf, dafs gleichzeitig mit der Stiftung 
des griechischen Cultus der Ackergottheilen eine lebhaftere Ver- 
bindung mit den gnechischen Nachbarn im Siiden ein<u3gan°en 
und wohl auch selbst jene polizeiliche Sorge fiir den Kornmarkt 
zunachst nach ihrem Beispiele eingerichtet wnrde. Der Cultus 
selbst war so sehr ein griechischer, dafs die Priesterinnen der Ceres 
aus dem griechischen Italien, namentlich aus Neapel, der Colonie 
von Cuma, welches bei der ersten Einrichtung des Cultus hochst 
wahrscheinlichnoch selbst thatig gewesen war, und aus Elea her- 
beigeholt wurden; auch die Sprache und Terminologie des Got- 
tesdienstes blieb die griechische 1 *). Auch der fiber dem Eingan-e 
zum Circus am Abhange des Aventin gelegene Tempel der Ceres 
war nach seiner Architectur, Ausstattung und Decoration durch- 
aus ein griechischer und von griechischen Kfinstlern ausgeffihrt, 
so dafs er als das erste Beispiel griechischer Kunst in Rom, wo 
bis dahin die etruskischeKunstgeherrscht hatte, Epochemachte 2). 
Selbst der griechische Ritus der Einweihung von Frauen wurde 
bei diesem Gottesdienste zugelassen, freilich mit Ausschliefsun°- 
alles hefligen Orgiasmus und der niichtlichen Feier3 4). Was die 
Oberaufsicht der plebejischen Aedilen betrifft, welche der ihnen 
obliegenden Sorge ffir diesen Tempel der Ceres wahrscheinlich 
sogar den Namen aediles verdanken, so scheint diese sich auf das 
Praktische der cura annonae, die sie im Sinne der Ceres verwalten 
soil ten, und auf die Cerealischen Spiele beschrankt zu haben. 
Als Aufseher fiber die annona hatten sie ihr amtliches Local in 
oder bei dem Tempel der Ceres *), so dafs sie von dort aus ihre 
Kornmarktspolizei ausfibten und unter den Armen ihres Standes 
gelegentlich auch Korn- und Brodspenden vertheilten: daher 
Ceies und ihr Tempel bald zu Symbolen der plebejischen Frei- 

1) Cic. pro Ba’bo 24,55 Sacra Cereris—summamaiores nostri religione 
confici ceremoniaque voluerunt: quae quum essent assumta dc Graecia et 
per Graecas semper curata sunt sacerdotes et Graeca omnia nominata. 
(Vgl. 148,1). Has sacer dotes video fere aut Neapolitan as aut Velienses 

Juissc, foederatarum sine dubio civitatum. Diesen Priesterinnen wurde 
iminer vorher durch einen besondern Geineindebeschlufs die Civitat eeffe- 
ben, s. Cic. 1. c. und Valer. Max. I, 1, 1. 
,. Plin. H. N. XXXV, 12, 45 (S. 133, 1) vgl. Brocker Unters. iiber 
die Glaubwiirdigkeit der altroin. Gesch. S.26.35ff., und iiber die Laffe des 
Tempels Dionys. VI, 94 und Liv. XL, 2. 

3) Cic. de Legg. II, 9 vgl. ib. II, 15, 37 und Dionys. II, 19. 
4) Liv. Ill, 55, vgl. Plin. II. N. XVIII, 3, 4, Non. Marc. p. 44 pandere, 

Becker Handb. d. R. Altertb. II, 2, 2921T. ’ 
Preller, ROm. Mythol. 

28 
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lieiten uberhaupt wurden unci in solchen balien, wo gegen die- 
selben verstofsen wurde, ihren Antheil an der Bufse zu bekom- 
men pflegte ’)• Selbst als spater, seit dem J. 389 d. St. (365 v. 
Chr.), neben den plebejischen Aedilen curulische gewablt wur¬ 
den, blieb die Sorge fur den Kornmarkt und fur die Spiele der 
Ceres ein wesentliches Attribut dieses Amtes, dalier wii nun 
beide, sowolil die plebejischen als die curulisclien Aedilen, mit 
diesen Spielen beschaftigt sehen2). Endlich iibertrug Casar diese 
doppelte Aufgabe des Kornmarktes und der Cerealischen Spiele 
zwei neuen plebejischen Aedilen, welche zum Unterschie.de von 
den ubrigen Cerealisclie genannt wurden 3). 

Das alte Hauptfest dieser Cotter fiel in den April, der wicn- 
tigste Tag der Spiele auf den 19. dieses Monats. Die Spiele hie- 
fsen Cerialia oderludi Cereales und wurden wie andre Spiele 
anfangs nur von Zeit zu Zeit und auf aufserordentliche Veranlas- 
sung4), spater regelmafsig alle Jalire gegeben. Die Grundidee 
war die Stiftung des Ackerbaus, nach griechischer Weise lint dem 
Hintergrunde der Mytlie vom Raube des Demeterkindes und sei- 
nem Weclisel zwischen Ober- und Unterwelt, in welcher Hin- 
siclit sich die Romer mit dem siidlichen Italien uberhaupt die 
Traditionen Siciliens mit dem heiligen Mittelpunkte Enna aneig- 
neten. So wurde in der Zeit der Gracchiscben Unruhen auf den 
Rath der sibyllinischen Spriiche, die alteste Ceres zu versohnen, 
eine eigne Gesandtschaft nach Enna geschickt, weil man den ro- 
mischen Gottesdienst fur ein Filial des dortigen Demeterdienstes 
hielt, und Cicero macht es dem Verres ganz besonders zum \er- 
breclien, dafs er gegen die ehrwiirdige Religion der Ceres m ihren 
heiligsten Statten und Bildern zu Catana und Enna nut ruchloser 
Hand gefrevelt habe 5)- Daher auch die romischen Dichter den 
Raub der Proserpina gewohnlich nach Anleitung der Legende von 
Enna erzablen, die eben dadurch immer mehr zur Herrschalt 
gelangte, namentlich Ovid F. IV, 392ff., wo er auf Veranlassung 
der Cerealischen Spiele ausfuhrlich von dieser Gottin und llirem 
Cultus berichtet6). Sie habe die Menschen in dem Anbau lhrer 

1) Liv. IT, 41, vgl. XXXIII, 25 und Plin. H. N. XXXIV, 4, 9. 

2) Liv. X, 23, vgl. Cic. in Verr. V, 14, 36. 
3) Becker — Marquardt Handb. II, 2, 327, 3, 248. Lin ®°Jc.’ier 

lis Cerealis des Casar war C.Memmius C. F-^^eJ,c'iei' pinT fmimiVS 
Meminia nennt, mit der Aufschrift MEMMIVS AED. CERIALIA PI E1MV 

FECIT und dem Bilde der Ceres. 

4) 
5) 
6) 

Liv. X, 23, XXX, 39. 
Cic. in Verr. V, 72, 187, vgl. Val. Max^ 1, 1,1. 
Vgl. Stat. Theb. XII, 270 ff., Sil. Ital. Puu. XIV, 239ff., Claudian 



CERES, LIBER, LIBERA. 435 

edleti und veredelnden Frucht unterwiesen, in einer Zeit wo noch 
Alles einfach und fnedlich gewesen sei, daher auch Ceres den 
Frieden und einfache Gaben iiebe, wenn man sie mil reinem Ge- 
muthe darbringe, etwas Opfermehl und Weihrauch und bren- 
nende baekeln') Vor allem hiite man sich einen Stier zu 
schlachten, denn dieser ist heilig als Diener des Ackerbaus, den 
Ceies selbst jochen lehrte; wold aber ist ihr das Opfer von 
Schweinen willkommen. Auf der fruclitbaren Insel Sicilien der 
Kornkammer Italiens, ist ihre Heimath, am liebsten weilt sie in 
dei ganz von kornfeldern umgebenen Gegend von Enna Bei 
emem Malde, nut welchem Arethusa die Gbtter von Sicilien be- 

rir net’ ^^oserpina, als sie mit ihren Gespielinnen auf der 
Fruhlingsflur Blumen liest, von Pluton entfuhrt. Ihr Geschrei 
dnngt ach. zu spat zur Mutter, die nun ihr Kind mit rasendem 
Schmerze umhenrrend suclit, zuerst in der Gegend von Enna 
dann durch die ganze Insel, bis die Nacht hereinbricht Da ent- 
zundet sie zwei Fichtenstamme an den Glulhen des Aetna zu 
leuehtenden Fackeln, schirrt die Drachen vor ihren Wagen und 
eilt uber das Meer nach Korinth und Attika, wo sie sich zuerst 
wieder Ruhe gonnt und den Knaben Triptolemos, den Sohn des 
eleusimschen Keleos, unter alien Sterblichen zuerst mit ihrer 
rrucht und der Unterweisung ihres Anbaus begnadet. Dann eilt 
sie weiter nach Asien und iiber die ganze Welt bis zu den fern 
sten Volkeni des Morgen- und Abendlandes, denn auch am 
Khem, am Rhodanus und Po, auch am Tiber ist sie gewesen 
Audi am Hi mm el hat sie gesucht und gefragt, bis endlich die 
Sterne sie an Sol weisen und dieser die Wahrheit sagt Jupiter 
verspncht die Ruckkehr unter der bekannten Bedinguncr worauf 
endlich der Beschlufs erfolgt dafs das liebliche Kind the Halfte 
jedes Jahres unter den Himmlischen und bei der Mutter, die an- 
dre Halfte bei den Untenrdischen zubringen solle. Da kelirt die 
alte Lust und die alte Gute der Ceres zurfick und sie flicht sich 
den Aehrenkranz in das blonde Haar und spendet so reiche 
Erndlen dafs keine Tonne grofs genug ist. So soil man sie 
feiern, als die versohnte, diegiitigeErndtegottin, in einer Zeit wo 
die Aeckei von neuem in dem hoffnungsvollen Griin prangen mit 
dankbarer Freude und in der lichten Kleidung der Freude; denn 

(lc raptu Proserpinae, und als letzten Nacliklang der sicilianischen Legende 
die lirzalilung' bei lul. Firmicus Mat. 7 p. 10 ed. Ilursian. 

1) Nach Dionvs. 1, 33 ware der Gottcsdienst der Ceres in Rom okne 
IN ein begangen worden. Vgl. aber Virg. Georg. I, 314 und dazu Servius. 

28* 
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nur weifse Kleider ziemen der Ceres. daher an den Cereahen 
Alles weifs gekleidet war und namentlich die Priesterinnen und die 
Geweiheten der Ceres nur diese Farbe trugen1). Das ganze best 
dauerte nach den Kalendern der Augusteischen Zeit acht Tage 
lan«r, vom 12. bis 19. April. Es begann wie die romisclien Spiele 
mifeiner feierlichen Procession durch den Circus2), worauf die 
Spiele in demselben folgten, so dafs sich die Megalesien vom . 
bis 10. April und diese Spiele der Ceres fast unmittelbar an ein- 
ander anschlossen; wie diese Spiele sich auch darin glichen dafs zur 
Feier des Wohlseins, das beide Gottinnen gebracht, die Burger 
sich gegenseitig bewirtheten, die Patricier an den Megalesien, die 
Plebejer an den Cerealien2 *). Die Aedilen scheinen als Oberaul- 
seher der Spiele auch an deni einleitenden Opfer theilgenommen 
zu haben *), welchesverniuthlich am 19. Aprildargebracht wurde, 
dem alten Hauptfesttage der Cerialieu und dem volksthumlich- 
sten Tage der ganzen Circusfeier. Dann fiillte sich der Cncus 
mit den dichtesten Schaaren, unter welche allerlei Geschenke 
und Efswaaren geworfen wurden, namentlich Niisse 5), welche 
Frucht auch in Italien ein altherkommliches Symbol der uppigen 
Fruchtbarkeit war. Aufser den Pferderennen gab es an diesem 
Tage eine sehr volksthumliche Fuchshetze durch den Circus, wo- 
bei den Fiichsen brennende Fackeln an den Schwanz gebunden 
wurden: eine sinnbildliche Erinnerung an den Schaden, den die 

1) Ovid F. IV, 619, V, 355, Tertull. de pallio 4 ob cultum ovinia 
candidatum et ob notam vittae et pnvilegium galeriCereri inihantur. Die 
vitta war nehuilich das priesterliche Abzeichen ini Dienste der Ceres, u 
galerus scheint bier nicbt eioe Kopfbedeckung wie beim fl. Dialis, sondern 
eine eigenthiimliche Haartracht gewesen zu sein, vgl. luvenal s. VI, ou, 
Tertull. de test. an. 2, de cult. fern. II, 7. 

2) Ovid F. IV, 389, welche Worte schon auf die Cerealien zu bezie- 

hen siud. Vgl. Varro d. r. r. 1, 2, 11. . ... 
3) Gellius N. A. XVIII, 2, 11. Bei solchen Mahlzeiten ging es uppig 

zu, daher Cereales coenae fiir ein reichliches, iippiges Mahl, Plaut. Me- 

Uaet4) Tertull. d. idololatr. 10, wo von den verschiedenen Schulfenen 
die Rede ist: Flaminicae et Aediles sacrificant, creatis scJiola honoratur 
feriis. Hochst wahrscheinlich bezieht sich dieses auf die Cerialien. Von 
einem Opfer der Ceres, bei welchein ein goldues und ein silbernes Scbwein 
gebraucht wurde, spriclit Fest. p. 238 porcam. Auch auf dem Lande war 
der 19. April der herkommliche Festtag, s. Or. n 1495. 

5) Fest. p. 177 Nuces mitti in Cerialibus. Auch bei lacit. Ann. AV, 
53 sind die Cerialien ein durch seine Heiterkeit ausgezeichnetes Fest; da¬ 
her es ein nicht geringes Versehn war, als die Aedilen gelegentlich bet 
diesen Spielen anstatt der gewbhnlichen Rennen Gladiatoren auftreten lie- 

fsen, Dio XLVII, 40. 
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Felder v°mK°rnbrande, den man den Rothfuchs (robigo) nannte 
zu befurchten hatten und in dieser verhangnifsvollen Jahreszeit 
anf mehr als erne Weise beschvvur. Ovid hatte sich auf einer 
Keise in seine Heimath von einem Landmann zu Carseoli den 
Zusammenhang erzahlen iassen (F. IV. 679/T.). Ein sparsames 
haitgewbhntes Paar babe in dieser Gegend ein kleines Gut be- 
sessen; der Mann bestellle das Feld, die Frau sorgte fur Haus 
und Hoi und war eine fleifsige Spinnerin. Sie hatlen einen Sohn, 
der zwolf Jabre alt war und ein mutlnviUiger Bursch. Dieser 
fiingt einen buchs, welcher oft den Hiihnerstall beschadigt hatte 
wickelt ihn in Stroh und Heu, steckt dieses in Brand und Iafst 
ibn so wieder los, worauf der Fucbs durch das Getreide laufend 
Al es in Brand steckt; daher ein Gesetz von Carseoli den Tod 
jedes gefangenen Fuchses forderte *). Deshalb wurden die Fuchse 
auch an den Ceriahen dadurch bestraft, dafs man ihnen einen 
Brand an den Schwanz hange und sie dann durch den Circus 
hetze. \ielmehr liegt bei diesem Gebrauche und beijenem Mahr- 
chen dasselbe Bild zu Grunde wie bei dem bootischen Mabrchen 
vom Hunde des Kephalos, der den Teumessischen Fuchs ver- 
tolgt bis beide in Stein verwandelt werden* 2 *). Es ist die Zeit 
desHundssterns, woman den Kornbrand am meisten zu furchten 
hatte^; folgt in dieser Zeit der heifse Sonnenbrand zu schnell auf 
den Reif oder den Thau der kiihlen Nacbte, so rast jenes Uebel 
wie ein brennender Fuchs durch die Fruchtfelder. In der Nahe 
von Rom gab es einen eignen Hain der Robigo oder des Ro- 
blgus; unter diesem Namen, der von robus d. i. rufus abzulei- 
ten ist, kannte man eine eigne Gottheit, deren Verehrung sehr 
alt war und bei welcher man sowohl die Ursache des Uebels als 
erne abwendende Iliilfe gegen dasselbe suchte3): daher man den 
Mars mit der Robigo und den Robigus mit der Flora zusammen 
verehrte4). Namentlich wurden am 25. April, also bald nach 
den Cereahen und kurz vor den Floralien, eigne Robigalia began- 
gen, angeblich eine Stiftung des Numa, wo man zu diesen Got- 

f'T captr Vmc qU0(lue lex volPem Carseolana 
letat. Die Stelle ist verdorben und sehr verschieden emendirt, s. Merkels 
Ausgabe und Hertzbergs Rec. in der Zeitschr. f. A W 1846 n lOff 

2) Griech. Mythol. 2, 97. ' 

2 XVHTG28L 68 ALVr12’ r a7° V»K Plin- H N. XVII, 44, 
j, XVIII, 28, 68. Im Griecbischen heifst der Kornbrand gleichfalls weffen 

XIIir^th9T2Farbe iQVai^’ daher AP°ho auf Rhodos, s. Strabo 

4) Tertull. d. Spectac. 5, Varro r. r. 1, 1, 6, vgl. oben S. 302,1, 379,6. 
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tern um Schutz vor dem verheerenden Uebel flehte1). Es war 
die Zeit wo der Hundsstern aufging, daher man an diesem Tage 
im Haine des Robigus, fiinfMillien von Rom, auf dem Wege 
nach Nomentum, junge Hunde von rotlier Farbe als Suhnopfer 
darbrachte, wonach ein benachbartes Thor das Hundsthor ge- 
nannt wurde2). Oviderzahlt wie ihm, als er einstan jenem Tage 
friih Morgens auf dem Wege von Nomentum nach Rom war, 
die Procession nach jenem Haine in weifsen Festkleidern begeg- 
net sei, voran der Flamen Quirinalis, um die Eingeweide eines 
Ilundes und die eines Schaafes darzubringen. Er tritt hinzu und 
hort das Gebet des Flamen, in welehem er die grofse Macht der 
strengen Robigo pries und um Schonung der reifenden Saat bat, 
woran sich die gewohnliche Fiirbitte um Segen der Felder und 
um Frieden anschlofs. Darauf wurde zuerst mit Weihrauch und 
Wein, dann mit den Eingeweiden der beiden Thiere geopfert. 
Zuletzt wurden auch hier, wie im Haine der Dea Dia, gewisse 
Spiele aufgefuhrt3). 

Eine andre Feier der Ceres, diese vorziiglich die Frauen an- 
gehend, fiel in den August, bald nach dem Tage der Schlacht bei 
Canna, welche am 2. Aug. des J. 538 d. St. (216 v. Chr.) ver- 
loren wurde und ganz Rom so mit Trauer erfiUlte, dafs die Feier 
der Ceres daruber unterblieb; daher die Trauer durch ein eignes 
Gesetz auf die Frist von dreifsig Tagen beschrankt und darauf 
die Feier der Ceres nachgeholt wurde4). Es war ein Fest der 
Wiedervereinigung der Ceres und der Proserpina nach grieclii- 

1) Plin. XVIII, 29, 69, vgl. Varro 1. 1. VI, 16, Paul. p. 267, Serv. V. 
Ge. I, 151, nach welehem die Bauern den Kornbrand calamitas nannten 

d. i. also eigentlich Halmschaden, Kal. Maff. Praenest. 
2) Paul. p. 45 Catularia porta Romae dicta est, quia non longe ab ea 

ad placaudum Caniculae sidus frugibus immicum rufae canes immola- 
bantur, ut fruges jlavescentes ad maiuritatem perducerentur. Vgl. Fest. 
p. 285 rutilae canes, Coluin. X, 342. Auch bei Plin. XVIII, 3, 3 Ita est in 
commentariis pontificum: Augurio canario agendo dies constituantur 
priusquam frumenta vaginis exeant et antequam in vaginas perveniant ist 

an diese Feier zu denken. 
3) Verr. Flacc. z. Fast. Praen. ROB. Feriae Robigo via Claudia ad 

miMiarium V, ne robigo frumentis noceat. Sacrificium et ludi cuTsoribus 
maioribus rninoribusque Jiunt. _ . 

4) So werden sich die verschiedenen Berichte am ersten vereimgen 
lassen, s. Liv. XXII, 56 und XXXIV, 6, Val. Max. I, 1, 15, Plut. Fab. 18, 
Paul. p. 97 Graeca sacra festa Cereris ex Graecia translata, quae ob in- 
ventionem Proserpinae matronae colebant etc., wo irrig von einer Be- 
schriinkung der Trauer auf 100 Tage die Rede ist. Vgl. Fest. p. 154 Mi- 
nuitur populo luctus — cum in casto Cereris est. 
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schem Vorbilde, wobei die Frauen sich, wie es scheint, neun 
Nachte ihrer Manner enthalten mufsten und dann in weifser 
Kleidung und geschiniickt mit den Kranzen reifer Aehren die 
Erstlinge der Fruchte darbrachten *). Wegen der vorgeschrie- 
benen Enthaltsamkeit und des zu Grunde liegenden Mythus von 
der Trauer der Ceres iiber den Raub des Kindes gait sie in Rom 
fur eine Widersacherin der Ehe 2), obwobl Ceres sonst in Rom 
wie Tellus und die Thesmophoros bei denGriechen fiireine Ehe- 
goltin gehalten3) und selbst eine Hochzeit der Ceres oder des 
Orcus mit grofser Feierlichkeit und unter Eetheiligung der Pon- 
tifices begangen wurde4): aus welcher Auffassung auch der 
Gebrauch zu erklaren sein wird, dafs bei leichtsinnigen Ehe- 
scheidungen der Mann die eine Hiilfte seines Vermogens der ge- 
schiedenen Frau, die andre der Ceres iiberlassen und den unter- 
irdischen Gottern ein Opfer darbringen mufste5). Endlich wurde 
seit dem J. 191 v. Chr., wieder auf Anstiften der sibyllinischen 
Riicher zuerst alle vier Jabre, dann jahrlich am 4. October ein 
Fasten der Ceres (ieiunium Cereris) beobachtetG), welches wenig- 

1) Ovid Met. X, 431 Festa piae Cereris celebrabanl annua matres, 
ygl. Merkel 0. F. p. CLXXX. Auch die sacra Cereris Matris b. Arnob. II, 
73 gehoren wohl hieher. 

2) Serv. V. A. Ill, 139, V. A. IV, 58 sllii dicunt, — Cererem propter 
rap turn jiliae nuptias execratam. — Ft Rotnae cum Cereris sacra fiunt 
observatur ne quis patrem aut filiam nominet, quod fructus matrimonii 
per liber os constet, mit Beziehung auf die geraubte Liber a, vgl. Cic. N. 
D. II, 24, 62 sed quod ex nobis tiaios liberos appellamus, idcirco Cerere 
nati nominati sunt Liber et Libera, quod in Libera servant, in Libero non 
item. Immer Iiegt bei diesen Vorstellungen das Bild der Ceres deserta zu 
Grunde, wie sie b. Virg. Aen. II, 714 heifst, wozu der Int. Mai. bemerkt: 
perpetuwn epitheton factum propter raptum Proserpinae. 

3) Serv. V. A. IV, 58, vgl. Paul. p. 87 J'acem in nuptiis in honorem 
Cereris praeferebant. Dafs auch der Dienst der griechischen Thesmopho¬ 
ros in Italien verbreitet war, lehrt die Inschr. aus Pompeji b. Or. n. 2190, 
dafs sie den Romern wohlbekannt war Cic. Verr. V, 72, 187. 

4) Plaut.AuluI.il, 6, 5 auf Veranlassung einer Hochzeit wo der 

Wein fehIt: Cererine has facturi nuptias? Serv. V. Ge. I, 344 aliud est 
sacrificium aliud nuptias Cereris celebrare, in quibus revera vinum adhi- 
beri nefas fuerat, quae Orci nup tiae dicebantur, quas praesentia sua 
Pontijices ingenti solemnitate cclebrabant. Also eigentlich die Hochzeit des 
Pluton und der Persephone, wie sie in Griechenland im Sommer viel ge- 
feiert wurde, s. Griech. Mythol. 1, 485, daher auch in Rom an dieselbe 

Jahreszeit zu denken sein wird. Man scheint sich die Ceres dabeials Gast- 

geberin gedacht zu haben. Auch das lectisternium Cereris b. Arnob. VII, 
32 gehort vermuthlich in diesen Zusammenhang. 

5) Pint. Rom. 22. Da Ehescheidungen vor 231 v. Chr. in Rom uner- 
hort waren, so kann dieses Gesetz nicht wohl alter sein. 

6) Liv. XXXVI, 37, Iial. Amitern. z. 4. Octb. 
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stens der Zeit nach den griechischen Thesmophorien ent- 

SPraCImmer gehorte der Dienst der Ceres und ihr altes Heilig- 
thum am Circus zu den angeseliensten in Rom; nach Cicero war 
sie so einheimisch geworden, dafs es den Anschein hatte als ob 
sie nicht anderswoher dahin gekommen, sondern von dort zu 
andern Volkern gegangen sei1 2)- Augustus baute den im J. 31 
v. Chr. durch eine Feuersbrunst zerstorten Tempel von neuem 
auf, worauf er von Tiberius wieder eingeweiht wurde-). Der 
Raiser Claudius machte sogar den Versuch, die eleusimschen 
Mvsterien nach Rom zu iibertragen. 

Neben der Ceres also wurden Liber und Libera verehrt 
d.b. im Sinne des griechischen Cultus Dionysos und Persephone, 
da diese Gotter nach dem Yorbilde von Eleusis bei den Giiechen 
iiberhaupt und so auch in Sicilien und Italien oft zusammen- 
gestellt wurden. Namentlich war Campanien das Land, iiber 
welches Ceres und Bacchus in gleicher Fiille ihre Gaben ausge- 
schuttet, oder wie sich die Alten in solchen b alien eines gleich- 
artigen Anspruchs auszudrucken pflegten, wo diese beiden Gotter 
mit einander gekampft hatten3); und das Mahrchen von der Ein- 
kehr des Racchus bei guten Freunden, welche er dann den Wem- 
bau lelirt, wurde sogar bis hinauf in das Gebiet des Falerner 
Weins erzahlt, von wo sich der Gott weiter nach Spanien gewen- 
det habe. Indessen kamen auch hier den griechischen Gottes- 
diensten altere italische entgegen, wie dieses schon die einheimi- 
schen Namen beweisen, mit denen sich auf dem Lande auch die 
alten volksthumlichen Gebrauche und Feste der Weinlese in 
herkommlicher Art und Lustbarkeit erhalten hatten. Liber oder 
wie man ihn insgemein nannte Liber Pater ist eigentlich dei 
Befreier4), der frohe Gott des Scherzes und der heitern Ausge- 

1) Cic. Verr. 1. c. Wirklich war spater durch ganz Italien der Name 
Ceres der vorherrschende, Demeter wird nur ausnahmsweise genannt, z.B. 

in der Inschrift aus Cumae b. Or. n. 1498, vgl. Mommsen I. N. ind. p. 459. 
Ueberall war diese Religion sehr angesehn und namentlich wurden die 
Priesterinnen der Ceres vielfach ausgezeichnet, s. die Inschnften aus dem 
siidlichen Italien, Porapeji, Capua, Samnium b. Mommsen I N. n. 475.10M. 
2206. 2207. 3563. 3572. 3573. 4535. 4743 und die aus Verona b Or. n. 
1494 Besondre Erwiihnung verdient die Ceres Helvina oder Elvina in 

Aquinum, s. Iuvenal Sat. Ill, 319, Mommsen I. N. n. 4312 
2) Tacit. Ann. 11,49. Eine supplicatio der Ceres und Proserpina nach 

dem Neronischen Brande b. Tacit. A. XV, 44. 
3) Plin. H. N. Ill, 5, 9, vgl. Sil. Ital. Pun. VII, 162 ff. 
4) Der Stamm ist lib, in der iilteren Sprache loeb, wohl zu unter- 
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lassenheit, in demselben Sinne wie man in alter Zeit auch von 
der libertas, der Freiheit zu reden und diese zu personificiren 
und im Bilde zu denken pflegte, als eine schone und reich ge- 
schmuckte Frau, von welcher iippige Fiille und Kraft, reichlicher 
Segen der Felder und das dadurch bedingte Gluck eines heitern 
und sorgenlosen Lebensgenusses ausgehe. Iminer ist dieses die 
vom Liber und der Libera unzertrennliche Vorstellung, daher 
auch das Fest der Weinlese immer vorzugsvveise von dieser Seite 
einer ungebundnen Freiheit in der Rede und im Genufs des neu 
gewonnenen Natursegens aufgefafst wird !), wie in der Vorstel¬ 
lung von dem Lande „wo Milch und Honig fliefst“ die des unge- 
trubten nationalen Glucks von selbst enthalten ist. Weiter sind 
Liber und Libera die Gotter aller iippigen Production, daher zu 
ihnen nicht bios uni Segen der Felder, sondern auch um Frucht- 
harkeit von Menschen und Vieh gebetet wurde, und zwar schon 
in den alten pontificalen Gebetsurkunden, ein Beweis mehr dafs 
wir es hier mit altitalischen Gottern zu thun haben. Daher das 
in diesem Kreise von Vorstellungen sovvobl bei den Griechen als 
bei der Bevdlkerung von Italien und bei vielen andern Volkern 
herkommliche Symbol des Phallos oder wie man in Italien sagte 
des fascinum, welches zur Zeit der Weinlese auf dem Lande von 

scheiden von liibet, libet, wovon Libentia, Libitina u. s. w. Paul. p. 121 
Lnebesum et loebertatem antiqui dicebant Liberum et libertatem. Ita 
Graeci loifirjv et XsCpeiv. Vgl. Serv. V. G. I, 7 Sabini. — Liberum Loeba- 
sium (appellant). Dictum auietn quia graece Xoi/Stj dicitur res divina. Al- 
lerdings hangt wohl auch Xtijieiv, Ilbare mit diesem Stamm zusammen, nur 
nicht bios in dem Sinne der gottesdienstlichen Spende, sondern in dem all- 
gemeineren des fliefsenden und stromenden Segens, des vegetativen Ueber- 

flusses iiberbaupt, s. Augustin C. D. VII, 21 Liberi sacra, quern liquidis se¬ 
mi? nous ac per hoc non solum liquoribus fructuum, quorum quodammodo 
primatum vinum tenet, verum etiam seminibus animalium praefecerunt. 
Hinsichtlich des Nebenbegriffs der Befreiung von Sorge und Miilie, der in 
Italien zur Hauptsacbe geworden, entspricbt dem italischen Liber am mei- 
sten der griecliische ^tvaios oder vlvaiog, wie denn auch Einige Liber von 
luo ableiten, s. Lobeck Aglaoph. p. 644. In der deutschen Mythologie ent- 

sprechen Fro und Frowa dem italischen Paare Liber und Libera, s. Grimm 
D. M. 191 ff., 1209. 

1) Paul. p. 115 Liber repertor vini ideo sic appellatur, quod vino ni- 
mio usi omnia libere loquantur. p. 116 Naevius: Libera lingua loquemur 
ludis Liberalibus. Pompouius b. Ribbeck Com. lat. p. 211 cuiusvis leporis 
Liber diademam dedit. Auch die libera coena bei Petron. 26 wird so zu 

versteben sein, vgl. Ael. Lampr. Heliog. 11 vere liberam vindemiam esse 
quam sic celebrarent. Dahingegen Seneca d. tranq. an. 15, 15 den Liber 

nicht ob licentiam linguae so benannt wissen will, sed quia liberat servitio 
curarum animum. 
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Ort zu Ort auf einem Wagen mit grofser Lust und religioser 
Feierlichkeit bis in die Stadt gefahren wurde1). Ja inLavinium, 
der alten Stadt der latinischen Penaten, war sogar ein ganzer 
Monat dem Liber heilig, durch dessen ganze Dauer die ungebun- 
densten Spafse erlaubt waren, bis jenes Symbol iiber den Markt 
gefuhrt und im Tempel des Liber wieder zur Rube gebracht 
worden war. Auch pflegte das fascinum bier, als Symbol des 
von dem Gotte ausstromenden Segens zugleich ein Gegenzauber 
gegen jeden Scliaden, der diesen Segen durch INeid, bosen Blick, 
Bezauberung u. s. w. treffen konnte, von der angesehensten 
Matrone des Ortes offentlich bekranzt zu werden; wie denn das- 
selbe Symbol in gleichartiger Auflassung und mit gleichartiger 
Auszeichnung auch sonst bei den Alten, namentlichin der romi- 
schen und italischen Sitle etwas ganz Gewohnliches war2). So 
werden auch die sogenannten fescennini versus, in denen sich die 
Lust der Weinlese mit derben Spafsen Luft machte, am besten 
von diesein landlichen Umzuge mit dem fascinum abgeleitet3 4), 
daher dieselben Verse und dieselben Witze auch bei dem Hoch- 
zeitszuge gebrauehlich waren. Auch wissen wir dafs dieses Sym¬ 
bol dem Liber Pater als einem Gotte der mannlichen Erzeugung 
uberhaupt heilig war und in seinen Tempeln als Anathem dar- 
gebracht wurde, wahrend der Libera von den Frauen als einer 
Gottin des weiblichen Empfangnisses das entsprechende Symbol 
des weiblichen Geschlechts geweiht wurde, daher man die Libera 
gewohnlich fur identisch mit der Venus hielt1). Genug mit 
diescxi beiden Gottern wurden durch griechischen Einflufs der 
griechische Dionysos und die griechische Persephone dergestalt 

1) Augustin 1. c. nach Varro. 
2) Vgl. die lehrreiche Abb. von 0. Jahn iiber den Aberglauben des 

bosen Blicks bei den Alten, in den Berichten der K. Sachs. Ges. d. W. z. 

Leipzig 1855 S. 68 ff, und oben S. 205, 3. 
3) Horat. Ep. II, 1, 145 ff., Virg. Ge. II, 385, Liv. VII, 2. Die Ablei- 

tung von fascinum leuchtete auch den Alten ein, nur dais sie auch hier an 
eine everruncirende Wirkung dachten, Paul. p. 85. Die Stadt bescennium 
in der Gegend von Falerii, von welcher auch Serv. V. A. VII, 695 die nup- 
tialia carmina ableitet, hatte ihren Namen vermuthlich von einem besonders 
eifrigen Culte des fascinum bekommen, dessen Bild man als inachtigen Te- 
genzauber nocli jetzt bin und wieder iiber den Thoren alter Stiidte in Ita- 

lien angebracht findet. 
4) Augustin C. D. VI, 9. Hochst wahrscheinlich ist auch das hin und 

wieder in lnschriften des siidlichen Italiens erwahnte Priestertbum der Ce¬ 
res und Venus auf Ceres und Libera zu beziehn, s. Mommsen I. N. n. 422/. 

5434, vgl. n. 5006. 
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identificirt, dafs jener fortan im romischen und lateinischen 
Sprachgebrauche allgemein Liber und Liber Pater, diese entvve- 
der Libera oder vermoge einer in solchen Fallen zumal im liohe- 
ren Alterthum gewohnlichen Zustutzung des griechischen Wortes 
fur das lateiniscbe Verstandnifs Proserpina genannt wurde, fur 
welches Wort man nachtriiglich auch eine etymologische Recht- 
fertigung fand 1). So wurden also diese beiden griechischen 
Gotter fortan in Rom und auf dem Lande neben einander und 
neben der Ceres und andern Gotlheiten des landlichen Segens 
verehrt, aber nur in dieser popularen Bedeutung der segenspen- 
denden Gaben, nicbt in der mystischen des ekstatischen Gottes- 
dienstes, wie er bei den Griechen, auch bei denen im sudlichen 
Italien nothwendig zur Sache gehorte, aber in Rom durch die na- 
turlicbe Niicbternheit der religiosen Gewohnung, spater aucb 
durch das Staatsgesetz ausdrucklich ausgeschlossen blieb. Was 
speciell den Liber Pater betrifft, so wurde er als Behuter und 
Segenspender landlicber Grundstiicke auch wobl neben dem Sil- 
vanus oder nach griechischer Weise in derUmgebung vonPanis- 
ken und Priapisken 2), in den Stadten dagegen lniufig als Symbol 
der biirgerlichen Freiheit verehrt, daher man sein Bild, wie das 
seines Gesellen, des bekannten Silen Marsyas aus Kleinasien, nicht 
selten auf den Markten fand, u. a. in Rom3). Die Hauptfeier des 

1) August. C. D. TV, 8 vgl. VII, 20 Proserpinam — praefecerunt 
frumentis germinantibus — dictam a proserpendo. Arnob. Ill, 33 quod 
sata in lucent proserpant cognominatam esse Proserpinam. Ennius iiber- 
trug nach Varro 1. 1. V, 68 dieselbe Erklarung auf Proserpina als Mond- 
gottin, quod haec ut se vens rnodo in dexteram modo in smistram partem 
late movetur, denn serp^re und proserpere sei in der altcn Sprache z. B. 
bei Plaut. Poen. V, 2, 74 proserpens bestia Dasselbe. Uebrigens ward 
Proserpina gewohnlich als Gattin des Dis Pater, Libera als Tochter der 
Ceres gedacht, vgl. Cic. N. D. II, 26, 66. 

2) Mommsen I. N. n. 5009 Libero Gratilliano n. 5984 (Or. 1487) Sig. 
Lib. Patris et Silvani etc. unter einer Nische, in welcher die beiden Bilder 
standen. n. 4834 L. Octavius Charito operi faciundo praefuit et parietem 
supra arcus de suo fecit, signum Libert et Priapisci posuit. Eben dahin 
gehbrt die versiflcirte Inschrift aus Lambaese in Numidien b. Henzen z. Or. 

n. 5716: Alfinio Fortunato | Visas dicere somnio \ Leiber Pater bimatus 
(ein Versehn des Steinmetzen fiir bimater), | lovis e fulmine natus | Basis 
hope novationem | Genio domus sacrandam. Votum deo dicavi | Prae- 
J'ectus ipse castris. j Ades ergo cum Panisco Memor hoc munere nostro 

Natis sospile matre. | Facias videre Romam | Dominis munere honore 
Mactum coronatumque: wo Liber Pater eben der genius domus ist, dem 

Alf. Fort, in der Fremde Weib und Kind und seine eigne Riickkehr nach 

Rom anbefiehlt. 
3) Serv. V. A. Ill, 20, IV, 58, Schol. Cruq. z. Hor. S. 1, 6, 120. Als 
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Liber und der Libera blieb immer die Zeit der Weinlese, welche 
durch ganz Italien mit grofser Lust und Ausgelassenheit began- 
gen wurde und wie die Zeit der Erndte selbst in dem ernsten 
Rom die Geschalte des Staates und der Gerichte regelmafsig 
unterbrach * 1). Yornehme und geringe Leute pflegten sich den 
Freuden der Zeit zu uberlassen und namentlich ging es auf dem 
Lande immer sebr lustig zu, indem theils jene alteren Gebrauche 
ihr Recht behielten, auch Oscillen an den Raumen aufgehangt 
und allerlei Mummenscbanz getrieben und dazu als herkommli- 
ches Opfer des Liber Pater Rocke geschlachtet wurden2). Auch 
beim Keltern und der Weinbereitung weihte derselbe Glaube das 
Geschaft, indem namentlich alle Gefafse, die Kelter, der Most 
durch eigene Opfer und Spenden zum Dienste des Liber und der 
Libera geheiligt wurden 3). Andre Liberalien wurden in Rom am 
17. Marz mitten in der Zeit der Salierumziige gefeiert, ein stadti- 
sches Fest, daher auch der biirgerliche Character Cdierwog. Die 
gewohnlicbe Opfergabe waren die sogenannten liba d. h. Opfer- 
kuchen von far, Honig und Oel, wie sie auch sonst dem Liber 
dargebracht wurden, offenbar wegen des gleichen Klangs mit 

einen Gott der iippigen Freikeit bekriinzte ihn Livia, die Tochter Augusts, 
bei ihren niichtlichen Sckwiirmereien, s. Plin. XXI, 3, 6, Seneca d. Benef. 
VI, 32, Dio LV, 10. Das Bild dieses Marsyas sieht man auf den Miinzen 

der g. Marcia und Vibia. 
1) Sowohl fur den Senat als fur die Gericbte brachten der September 

und October Ferien, s. Sueton Octav. 35, Minuc. Fel. Octav. p. 10. Dais 
auch die Stiidter und die voi'nehme Welt an diesen oft sebr ausgelassenen 
Freuden eifrig theilnahiu, siebt man aus Tacit. Ann XI, 31, Ael. Lampi. 
Heliog. 11, vgl. lul. Capitol. Anton. P. 11, Gell. N. A. XX, 8. Fiir Cam- 
panien bestimmt das feriale Capuanum den 15. Octbr.^ zur Feier. der 
Weinlese, und zwar soil dieses Fest am acherusischen See bei Curnii be- 

gangen werden. , .. 
2) Virg. Ge. II, 380 If., wo der Dichter die italischen Gebrauche der 

Weinlese aus Griecbenland, speciell aus Attika ableitet, wie denn nach- 
mals aucb auf dem Lande die beiderseitigen Gebrauche sick immer mehr 
ausgeglichen baben mogen. So bleibt es zweifelhaft, ob die oscilla bei die- 
ser Gelegenheit altherkommlich oder Nachahmung der attiscben uiaiQct 
waren, vgl. Serv. Philarg. und Prob. z. Virgil 1. c., Fest. p. 195 oscillum. 
Der ganzeu liindlichen Feier gedenkt auch Tibull. II, 1, 55 IF., des Bocks- 
opfers Varro r. r. 1, 2, 19 u. A. Varro liebte es auch in seinen Satiren 
auf die Geniisse und Feste des Bacchus anzuspielen, s. den Preis des Weins 
b. Non. Marc. p. 28 v. coagulum und ib. p. 59 Homines rusticos in vinde- 
mia incotidita cantare. sarcinatrices in machinis. 

3) Paul. p. 319 Sacrima (oben S. 407, 2), p. 349 Su/fimenta dicebant 
quae faciebant ex faba milioque molito mulso sparso. Ea diiseo tempore 
dabantur, quo uvae calcatae prelo premebantur. Vgl. Colum. XII, 18, 4. 
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seinem Namen. Durch die ganze Stadt wurde dieses Geback an 
jenem Tage von betagten Priesterinnen, die sich mit Epheu be- 
kranzten, feilgeboten, indem sie einen kleinen Opferheerd zuin 
Opfer fur den Kaufer gleich bei sich hatten ]); um sich den Ge- 
brauch zu erklaren, behauptete man dafs Liber die Libationen 
und den Honig und dessen richtigen Gebrauch erfunden und da- 
her wold gar semen Namen bekommen habe. Ferner pllegte an 
diesem Feste den mannhaft gewordenen Jiinglingen die soge- 
nannte toga libera gegeben zu werden, wo also Liber wieder der 
Gott der Freiheit und des ungehinderten Lebensgenusses ist1 2). 
Eigne Spiele wurden an diesem Tage keineswegs aufgefuhrt, son- 
dern es sind, wenn von ludi Liberales die Rede ist, die der Ceres 
im April zu verstehn, welche zugleich den engverbundnen beiden 
andern Gottern, dem Liber und der Libera galten3). Naturlich 
hat sich von alien diesen Festen das landliche Fest der Weinlese 
am langsten erhalten. Nocli in den letzten Zeiten des Iieiden- 
thums, ja als sclion das Christenthum zur alleinigen Herrschaft 
gelangt war, Jiefs es sich der Landmann so wenig in Italien als 
in Griechenland nelimen, an diesen frohlichen Tagen der alten 
Gutter zu gedenken und die alten volksthumlichen Lustbarkeiten 
so gut es ging zu wiederholen. 

8. Die Gi'ofse Mutter vom Ida. 

Schon hatte die Aeneassage mit ihrer Heimath am Ida und 
in dem benaclibarlen Phrygien die Romer langere Zeit gewohnt 

1) Varro 1. 1. VI, 14, vgl. Kal. Maff. Fames, z. 17. Marz und oben 
S. 320. Ueber die ganze Feier Ovid F. Ill, 71 Iff’., vgl. Serv.V,A. VII, 109, 
Varro 1.1. VII, 44. 

2) Ovid. vs. 777 Sive quod es Liber, vestis quoque libera per te su- 
mitur et vitae liberioris iter. Vgl. Cic. ad Att. VI, 1, 12, IX, 9, 4. Die 
Jiinglinge opf'erten auf dem Capitole, wo deslialb auch Liber sein Heilig- 

thum hatte, Serv. V. Eel. IV, 50, Kal. Fames. LIBERalia LIBEltO IN 
CApitolio, vgl. Tertull. de Idolol. 16, Appian B. C. IV, 30 u. A. Nach Ter- 

tull. Apol. 42 fanden auch ofl'entliche Schmiiuse an den Liberalien statt, 

wenn hier nicht die Cerealien im April gemeint sind. Uebrigens pflegen die 

romischen Schriftsteller auch die griechischen Dionysien Liberaiia zu 
nennen. 

3) Cic. Verr. II, 5, 14 ludos — Ceveri Libero Liberaeque faciundos. 
Serv. V. Ge. I, 7 quia eis templa simul posita sunt et ludi simul eduntur. 
Vgl. Ovid F. Ill, 785. Ob diese Spiele spiiter scenisch waren, wie die grie¬ 

chischen Dionysien, inufs dahin gestellt bleiben, s. Ritschl Parerga Plaut. 
p. 287, Manjuardt Handb. d. It. Alt. IV, 309. 



446 SECHSTER ABSCH.NITT. 

diese Gegenden fiir ihre Verwandtschaft zu halten, als im zweiten 
punischen Kriege, der Zeit aufserordentlicher Priifungen und 
aufserordentlicher Siege, die sibyllinischen Bucher, als wieder 
einmal bedenkliche Prodigien zu siihnen waren, auch den wich- 
tigsten und alteinheimischen Gottesdienst jenes Landergebiets 
nacli Rom zu verpflanzen rietben (Liv. XXIX, 10 ff.). Man hatte 
in diesen Biichern den Spruch gefunden, wenn einmal ein aus- 
landischer Feind in Italien eingefallen sein sollte, so wurde dieser 
besiegt und vertrieben werden konnen, sobald die idaische Mut¬ 
ter von Pessinus nach Rom gebracbt sein werde, ein Rath wel- 
clier urn so mebr Sensation maclite, da gleichzeitig aus Delphi 
ein Spruch der Pythia mit der Verheifsung eines nocli glanzen- 
deren Sieges eingegangen war. Es war nelimlich die Zeit wo 
Hasdrubal bei Sena geschlagen worden war (207 v. Chr.) und 
alle Welt sich mit dem Anscblage eines Angriffs in Afnka be- 
schaftigte, den P. Scipio eben damals, im dreizehnten Jahre des 
Krieges vorbereitete. In Asien hatte Rom zwar noch keinen Bun- 
desgenossen, aber dafur an Attalus einen sehr ergebenen Freund, 
dessen eignes Interesse ibn eng mit Rom verband. Sein Reich 
erstreckte sich von Mysien bis nach Phrygien, wo er die celti- 
scben Galater bezwungen und sich gegen die Seleuciden behauptet 
hatte; daher Pessinus und seine Heiligthiimer, die alte Metropole 
des weit und breit beriihmten Dienstes der Grofsen Mutter, fur 
deren wiirdige Ausstattung Attalus nach langer Veinachlassigung 
gesorgt hatte 1), nur durch ibn zuganglich war. Also wurde im 
J. 205 eine stattliche Gesandtschaft an ihn geschickt, welche un- 
terwegs in Delphi noch einmal eine giinstige Auskunft und die 
Anweisung bekam, wenn sie die Gottin bis Rom gebracbt hatte, 
sollte sie dafiir sorgen dafs „der beste Mann in Rom” ihr Wirtli 
werde. Die Gesandten wurden in Pergamum sehr freundlich auf- 
genommen und von dem Konige selbst nach Pessinus geleitet, 
wo er ihnen wirklich den heiligen Stein, welcher bei den Einge- 
Itornen fiir die Grofse Mutter gait, aushandigte und mit sich nach 
Rom zu nehmen erlaubte. Es war, so beschreiben ihn spatere 
Schriftsteller, ein nicht grofser Stein, den man ohne Beschwerde 
in der Hand tragen konnte, von dunkler Farbe und eckiger Ober- 
ilache, der in Rom leicht zu sehen war, da er bier in seiner na- 
turlichen Gestalt, doch in Silber gefafst, das Gesicht des Idols 

1) Strabo XII p. 567. Audi unter der romischen Herrscbaft blieb 

Fessiuus sehr angesehn, s. Vat. Max. I, 1, 1, Agl. G- I. Gr. n. 4039. 
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bildete 1 2): also wahrscheinlich ein Meteorstein wie der angeblich 
von Kronos ausgespieene, von dem schon bei Hesiod die Rede 
ist. Kaum hatlen die Romer dieses Heiligthum in ihrer Gewalt, 
so eilte einer der Gesandten voraus mit der glucklichen Botschaft 
und dem Auftrage jenen „besten Mann” ausfindig zu machen. Ini 
nachsten Jahre, 204, demselben wo Scipio wirklich von Sicilien 
nach Afrika iibersetzte, gelangte der Transport zur See bis Tar- 
racina. P. Scipio mit dem Beinamen Nasjca, ein Sohn des in 
Spanien gefallnen Cn. Scipio und Vetter des Scipio, auf welchen 
eben alle Augen gerichtet waren, ein junger Mann, der noch nicht 
einmal die Quastur bekleidet hatte, war inzvvischen vom Senate 
t'iir den besten Biirger erklart worden. Also ging dieser mit alien 
Matronen der Goltin bis Ostia entgegen, nalim den Stein bei der 
aufsern Rhede, da das Schiff bei dem damaligen Zustande der 
Tibermundung niclit weiter gelangen konnte, in Empfang und 
brachte ihn ans Ufer 2), worauf ihn die ersten Matronen der Stadt, 
unter ihnen Claudia Quinta (deren bis dahin bedenklicher Ruf 
durch die Theilnahme an diesem Dienste fiir immer gereinigt 
wurde), in ihren Handen liinauf bis nach Rom trugen, eine nacli 
der andern eintretend. Die ganze Stadt kam ihnen entgegen und 
in alien Strafsen, durch welche der Zug ging, waren Raucher- 
becken vor die Thiiren gesetzt, auf denen derWeihrauchdampfte; 
und iiberall betete man, dafs die hehre Gotlin die Stadt in Huld 
und Gnade betreten wolle. Und wirklich wurde so viel Glaube 
durch die Ereignisse gerechtfertigt3): die Erde trug gleich in dem 
Jahre der Ankunft eine reichere Erndte als in den letzten zehn, 
und Hannibal mufste bald darauf (203) Italien raumen, worauf 
er im folgenden Jahre bei Zama geschlagen und der Krieg mit 
Philipp von Macedonien gleichfalls nach wenigen Jahren durch 
den Sieg bei Kynoskephala beendigt wurde. So ist diese Ankunft 
der Grofsen Mutter vom Ida, wie sie gewohnlich lieifst (Magna 
Mater Idaea), gleichsam ein Markstein zwischen zwei verschied- 

1) Arnob. VII, 49, vgl. Prudent. Martyr. Rom. 206 nigellus lapis eve- 
hendus essedo miiliebris oris clausus argento sedet. Herodian 1, 11 
nennt ihn ein ayal^ia dtoneTeg. Vgl. auch Claudian d. rapt. Proserp. 1, 
200 tf. Das alte Bild existirte noch zur Zeit des Theodosius, Zosim. V, 33. 

2) Inschriften erwiihnen wiederholt eine Mater Deum Magna Portus 

Augusti et Traiani, welche wahrscheinlich eben so alt als die in Rom ist, 
s. meine Abb. iiber Ostia in den Leipz. Ber. 1849 S. 19 und den Sarcophag 

a us Ostia mit der Inschr. Sacerdos M. D. M. bei Gerhard Anlike Bildw. t. 
XXVIII, Bullet. Archeol. 1849 p. 101—103. 

3) Plin. H. JV. XVIII, 3, 4, Arnob. VII, 49. 
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nen Epochen, indem Rom und sein Gottesdienst sich von jetzt 
an immer mehr an das Ausland und den hellenisirten Osten ver- 
]or, wie dieser phrygische Gottesdienst mit seinem auslandischen 
Wesen und seinem aberglaubischen Anhange schon selbst ent- 
schieden zu der Klasse asiatischer Religionen gehorte, die von 
nun an immer eifriger nach Rom drangten. In Rom erfreute er 
sich vorziiglich bei der Nobilitat eines sehr ergebenen Anhangs, 
daher auch der Cultus gleich mit besonderm Pompe eingerichtet 
wurde. Zunaclist gab es einen allgemeinen Festtag am 12. April, 
an welchem Tage der Stein auf das Palatium gelangte und dort 
vorlaufig in dem Tempel der alten Palatinischen Victoria (S 457) 
untergebracht wurde. Von alien Seiten wurden fromme Gaben 
o'espendet; auch wurden ein Lectisternium und Spiele veranstaltet, 
welche man nach dem Vorgange der Griechen und des Gottes- 
dienstes in Pergamum Megalesien (von peycdr] nannte ). 
Zu°leich wurde noch in demselben Jahre 204 der Bau ernes eig- 
nen Tempels in Angriff genommen (Liv. XXIX, 37) und zehn 
Jahre darauf die Einrichtung getroffen, dafs die Megalesien auch 
durch scenische Spiele gefeiert werden sollten, welche eben da- 
mals durch Plautus, Ennius und andre Dichter alle Gebildeten 
immer mehr anzogen. Die curulischen Aedilen, welc^e diese 
Spiele veranstalteten, waren dieselben welche bei den Romischen 
Spielen im September desselben Jahres dem Senate zueTst, und 
zwar auf Veranlassung des Scipio, des Siegers uber Hannibal, 
ab^esonderte Platze anwiesen: ein Ereignifs welches in der Ge- 
schichte der romischen Stande Epoche machte und von weniger 
genauen Schriftstellern auf die Megalesien iibertragen wird ). 
Endlich im J. 191 erfolgte die Einweihung des Tempels, natur- 
lich wieder mit Spielen, auch mit scenischen, bei denen unter 
andern Stucken der Pseudolus des Plautus zur Auffuhrung kam ). 
Der Tempel lag nicht weit von dem des Palatinischen Apollo und 

11 Varro 1. 1. VI, 15 Megalesia dicta a Graecis, quod ex libris Sibyl- 

Unis arcessita ab Attalo rege Pergama, ubi prope ^^“pessi- 
templum eius deae, unde advecta llomam. Also wurde das Bild v°n Fessl 
nus^zuerst nach Pessinus gebracht und dort bis zur Abfahrt nach^ Roin in 
dem Megalesion deponirt. Andre scbreiben Megalensia und ludi Me 

Salen2TLiv. XXXIV, 54, vgl. Val. Max. II, 4, 3, Cic. de Harusp. resp. 

12’ 3)’ Liv. XXXVI, 36, Madvig Opusc. Acad. p. 102 sq., Ritschl Parerga 
Plaut. 293ff., vgl. Friedliinder bei Marquardt Handb. d. R. Alt. IV, 5-4 un 

liber den Tempel Becker ib. 1, 421. 
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wurde, wiederholt abgebrannt, vviederholt hergestellt, u. a. von 
Augustus. 

Dieses ist der einfachere Bericht des Livius; dahingegen die 
Erzahlung bei spaleren Schriftstellern, namentlich bei Ovid F. IV 
247 schon ganz in deni Character der Legende auftritt. Die Gut- 
teimuttei erscheint bier als eine deni Aeneas und durch ihn der 
roraischen Nobilitat selir nahe stehende Gottin, welche beinahc 
schon mit deni Aeneas nach Rom gekommen ware; da es aber 
danials noch nicht an der Zeit war, bat sie ihm wenigstens von 
ihren heiligen Fichten zurn Ban seiner Schitfe iiberlassen und 
dieselben dadurch vor jedem Unfall gesichert (Virg. Aen. IX, 
80IT.). Hernach als die Romer kommen uni „die Mutter” zu 
holen, weigert sich zwar Attalus das Bdd herzugeben, aber die 
Erde erbebt und aus deni Heiligthum ertont eine Stimme, die 
Gottin selbst habe es.so gefiigt und Rom sei wiirdig alle Goiter 
in seinen Mauern zu versammeln. Also wird wieder ein SchifT 
aus den heiligen Fichten gezimmert, diesmal um die grofse Got¬ 
tin selbst „nach Rom” zu tragen. Als dieses Schiff bei Ostia 
anlangt, eilt alles Volk, die Ritter, der Senat ihm entgegen, auch 
die Frauen und Jungfrauen, unter ihnen die Vestalinnen. Man 
beginnt das Schiff stromaufwarts zu ziehn; da bleibt es in der 
Miindung stecken und keine Gewalt vermag es von der Stelle zu 
bringen. Nun tritt Claudia Quinta hervor, so schon als adlig, docli 
war sie wegen der zierlichen Wahl ihres Anzugs und ihrer freien 
Zunge ins Gerede der Leute gekommen. Sie betet vor allem Volk 
dais die Gottin ihr l’olgen mbge, so wahr sie keusches Sinnes sei, 
und zieht dann mit leichtem Ruck das Schiff von der Stelle: ein 
oft beschriebener Vorfall, welcher mit der Zeit sogar auf die 
Biihne kam und in Bildwerken verewigt wurde; ja die unheilige 
Claudia, urspriinglich eine vornehme Dame von iiblem Ruf, ist 
daruber zur Vestalin und gar zu einer Heiligen geworden, zu 
welcher die Schiffer um Schulz fiir ihre von der Tibermfmdung 
bis zur Stadt durch mehr als eine Gefahr bedrohten Schiffe bete- 
ten 1). Mit lautem Jubel wird jenes geweihte Schiff dann weiter 

1) Cic. pro Coelio 14, 34, Sueton Tib. 2, Val. Max. I, 8, 11, welcher 

von einer Statue der Claudia in der Vorballe des T. der firofsen Mutter 
erzahlt, die zweimal beim Brande verschont geblieben, vgl. Tacit. Ann.IV, 
64, Sil. Ital. Pun. XVII, 1—47, Herodian 1, 11, Macrob, II, 5, 4, lulian in 

Matr. Deor. Or. V p. 159 Spanh., wo Claudia das SchifT an ihrem Giirtel 

zieht. Julian fiigt hinzu dal's der ganze Vorfall oft beschrieben sei, awCo- 
fuva df y.ul ln\ yalxwv rfxovwv rrj XQuriary xal ■O tocpilel PatyLV\. 
Noch vorhandne Bilder citirt Zoega Bassiril. 1 p. 89. 90, vgl. das bekannto 

Preller, llOm. Mythol. 29 
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gebracht bis zur Tiberkrummung >), wo man Nachtruhe halt. 
Am andern Morgen wird geopfert und darauf das SchifT bekranzt 
und bis zu der Stelle gezogen, wo der Almo in den Tiber miin- 
det. Da wascht ein ehrwurdiger Priester die Gottin und ihre 
Heiligthumer mit dem Wasser des fortan zu ihrem Dienste ge- 
weihten Bachs, wahrend ibre phrygischen Begleiter mit wildem 
Geheul und unter den grellen Tonen ihrer einbeimischen Floten 
sich den Rucken blutig geifseln. Wieder setzt sicli der Zug in 
Bewegung, durch die p. Capena in die Stadt, Claudia voran, die 
Gottin folgt auf ihrem Wagen, der von alien Seiten mit Blumen 
uberschuttet wird. Scipio Nasica empfangt sie nach dieser Er- 
zablung erst in der Stadt. 

Der Caltus dieser Gottin wurde im Wesentlicben so einge- 
ricbtet, wie er sich in dem hellenistischen Zeitalter gestaltet hatte, 
nur dafs man in Rom damals noch alien zu heftigen Fanatismus 
aussclilofs und auch von der entsprechenden Mythologie in dem 
schwulstigen kleinasiatischen Geschmacke nichts wissen mochte. 
Den Gottesdienst besorgte ein Priester und eine Priesterin phry- 
giscber Abkunft, welche mit ihrem Anhange, den verschnittenen 
Gallen* 1 2), jahrlich einen IJmzug durch die Stadt hielten, wobei 
sie nach herkommlicher Weise „fur die Mutter” sammelten (/it]- 
TQceyvQTOvvTEg) und kleine Bilder an der Brust hangen hatten, 
wahrend das Gefolge zur phrygischen Flote allerlei heilige Lie- 
der „von der Mutter” (ret f.irjtqipa /iiefo]) sangen und dazu 
weidlich ihre Handpauken erschallen liefsen. Den eingebornen 
Romern war jede Theilnahme an solchen Aufziigen mit der Flote 
und in hunter Tracht und iiberhaupt an allem phrygischen Orgias- 
mus verboten; auch wurden alle heiligen Gesange dieses Caltus 
nur in griechischer Sprache vorgetragen. Yollends die verschnit¬ 
tenen Bettelpriester blieben in Rom, wie fruher in Athen, etwas 

Relief einer am Tiber unter dem Aventin, wo der Hafen far die Flufs- 
schiffahrt bis zur Stadt war, gefundnen Ara mit der Inschrift MATRI DEVM 
ET NAVISALVIAE etc. bei Wieseler Denkm. d. A. K. II t. LXIII, 816 und 
die gleicbartige Inschrift b. Or. n. 1906 Navisalviae et Matri Deum, wo 
diese neben der M. D. verehrte Navisalvia nach der wahrscheinlicbsten 
Erkliirung eben diese im Munde des Yolks zu einer Scbutzpatronin der Ti- 

berschiffahrt gewordne Claudia ist. 
1) Ovid vs. 329 Fluminis ad flexiim. veniunt, Tiberina priores 

Atria dixerunt, unde sinister ubit. 
2) Dieser Name ist nach Ovid F. IV, 363 und Herodian 1, 11 von 

einem Flusse Gallus in der Niihe von Pessinus abzuleiten, dessen Wasser 
eine aufregende Wirkung hatte. Daher das Zeitwort gallare i. q. bacchari 

Varro b. Non. Marc. p. 119. 
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Verachtliches, obschon sie mit ihrem Aberglauben an wunder- 
thatige Bilder, Amulets, Reliquien, Suhnungen und Heilungen 
unter der schon sehr gemischten Stadtbevolkerung bald Anliang 
fanden >). Dabingegen fur die vornehmen Romer die Hauptsache 
bei diesem Gottesdienste die sogenannten mutitationes und die 
Megalesischen Spiele waren. Jene waren Gastereien, mit wel- 
chen sich die Nobiles zum Andenken an den Heimathswechsel 
der Gottin gegenseitig bevvirtheten 1 2), wie die Plebejer dasselbe 
an den unmittelbar auf die Megalesien folgenden Cerealien zu 
thun pflegten. Gleich in dem Jabre ihrer Ankunft in Rom hatten 
sich fiir diesen Zweck eigne Sodalitaten gebildet, deren Theilneh- 
mer auf gemeinschaftliche Kosten schmausten, anfangs einfach, 
aber bald wurden diese Tafelfreuden zu Ehren der Gottermutter 
so luxurios, dafs „die Haupter des Staats” sich nach einem Se- 
natsbeschlusse vom J. 161 v. Chr. durch einen eignen Eid vor 
den Consuln verpflicliten mufsten, in dem Aufwande fiir diese 
Mahlzeiten nicht iiber ein gewisses Maafs hinauszugehn3). Die 
Spiele, iiber welche der Prator die Aufsiclit fiihrte4), waren nach 
wie vor tlieils scenische theils circensische und wurden nach den 
Kalendern vom 4. bis 10. April gefeiert, als die ersten im neuen 
Jahre mit um so lebhafterer Theilnahme. Am 10. feierte der 
Circus die Grofse Mutter, welche deshalb auch unter den Circen- 
sischen Gottheiten die hervorragende Stelle einnahm, welche ihr 
nach den herkijmmlichen Genealogieen der Gotterwelt vor alien 
iibrigen Gottern zukam 5). 

1) Cic. de Leg. II, 16, 40 Stipem (ayeo/uov) sustulimus nisi earn, 
quam ad paucos dies propriam Idaeae Matris excepimus. Implet enirn 
superstitione animos et exhaurit domus. Vgl. Dionys. II, 19 u. Serv. V. 
Ge. II, 394 Hymni Matris Deum ubique propriam i. e. graccam linguam 
requirunt. Ein eigenthiimliches Opfer der M. D. war das s. g. moretum, 
ein Gemisch von Milch und Krautern, Ovid F. IV, 367 If. 

2) Verr. Flacc. F. Praen. z. 4. April, vgl. Ovid F. IV, 352. 
3) Cato b. Cic. d. Senect. 13, 45, vgl. Gellius N. A. II, 24, 2; XVIII, 

2, 11. Die Dichter der Volkskomodie benutzten diese Schmiiuse zu lusti- 
gen Genrebildern, s. Com. latin. reliq. ed Ribbeck p. 138. 163. 

4) Dionys. a. a. 0., Martial. X, 41, 4. 

5) Tertull. de Spectac. 8. Die Bilder vom Circus zeigen sie auf einem 

Lowen sitzend in der Nahe des Obelisken. Sonst pllegte sie in Rom wie 
bei den Griechen auf einem von zwei Lb'wen gezogenen Wagen abgebildet 

zu werden, z. B. auf der M. der Familie Volteia. 

29* 
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Unterwelt und Todtendienst. 

Die Vorstellungen von der Unterwelt scheinen wie bemerkt 
im alten Italien denen der altesten Griechen sehr ahnlich gewe- 
sen zu sein. Die Erde ist zugleich der Schoofs der Saaten und 
der Verstorbenen, daher der Glaube an Unsterblichkeit und der 
gesammte Todtendienst sich vorzuglich in diesem Kreise, bei den 
Griechen in dem der chthonischen Gotter entwickelt hat. In Ita¬ 
lien sind es Tellus, Terra Mater, Ceres, Dis Pater u. A., welche 
deren Stelle vertrelen; namentlich erscheint die Erdgottin unter 
verschiedenen Gestalten als Mater Larum d. h. als die Mutter aller 
guten Geister, darunter auch der Manen d.h. der durch den Tod 
Verklarten, welche sich bei ihr betinden. Die poetische Ausma- 
lung und Ausfuhrung der Unterwelt mit ihren Fliissen, ihren 
Strafen und Beseligungen, ist ganz die der griechischen Mytho- 
logie. Desto eigenthumlicher waren in Rom die verschiedenen 
Gebrauche und Feste der Todtenbestattung und der Allerseelen- 
feier. Sie wurden um so sorgfaltiger beobachtet und gehoren 
um so mehr in unsern Kreis, weil nach dem allgemein verbrei- 
t.eten Glauben der Alten solche Beobachtungen nicht bios den 
Verstorbenen, sondern auch den unterirdischen Gottern galten, 
bei denen sich jene betinden: so dafs der Zustand der Seelen 
bei diesen Gottern unter der Erde wesentlich davon abhangt, 
wie diese letzteren von den Angehorigen auf der Erde verehrt 
werden. 

1. Die Unterwelt und ihre Gotter. 

Auch hier glaubte man an mannliche und weibliche Gotter, 
von denen die mannlichen, Orcus und Dis Pater, mehr als voll- 
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ziehende Machte des lodes und Konige des unterirdisclien Rei¬ 
ches erscheinen, die weiblichen dagegen, Lara, Larunda, Mater 
Larurn, Mania u. s. w. als miitterliche Pflegerinnen. Dabei ist die 
populare Vorstellung naturlich eine dustere, beangstigte, die 
Farbe dieser Gotter die der dunklen Nacht, das ihnen Geheiligte 
an Laub und Tbieren von gleicher Farbe und unfruchtbar <), der 
Glaube an Geisterspuk und allerlei schrecklicheErscbeinung hier 
am meisten ausgebildet. Indessen bevveisen manche vereinzelte 
Reste alten GJaubens, z. B. die Gestalt der Acca Larentia und 
des Consus, auch die der Tellus und Ceres, sofern sie zugleich 
Acker- und Unterweltsgottheiten waren, dafs auch bier die dii- 
stre Seite der Unterwelt keineswegs die einzige war, dafs auch 
hier die Brust des Landmanns, wenn er seine Saaten bestellte, 
zugleich von banger Furcht und von trostender Holfnung bewegt 
wurde. 

Von den beiden mannlichen Todesgottern scheint Orcus 
den popularen Glauben am meisten beschaftigt zu haben; we- 
nigstens wird er beiDichtern und popularen Veranlassungen weit 
haufiger genannt als Dis Pater1 2), auch schliefsen sich die ver- 
schiedenen bildlichen Anschauungen, die man mit dem Gedanken 
an den Tod und die Macht des Todes zu verbinden pflegte, 
gewohnlich an seinen Namen an. Derselbe soli frflher Uragus 
gelautet haben, daher Verrius Flaccus den Namen von urgere ab- 
leitete3), dagegen die neuere Etvmologie bei Orcus gewohnlich 
an das griechische eQxog in der Bedeutung eines Verschlusses 
denkt. Und allerdings dachte man sich auch in Rom das Reich 
des Todes wie einen solchen, und die beriihmte „Pforte des 

1) Vgl. Paul. p. 93 furvum bovem, die Erkliirung des Begriffs der ar- 
bores infelices bei Macrob. S. Ill, 20, 2 und oben S. 47. Selbst die Bedeu¬ 
tung der Zeichen war bei diesen Gottern die umgekehrte, s. Suetori Otho 
8 et victima Diti Patri litavit, quum tali sacrificio conlraria exta po- 
tiora sint. 

2) Vgl. die Orcini liberti d. h. solclie, die durch das Testament ihres 
Herrn die Freiheit bekommen und die Orcini Senatores bei Suet. Octav. 
35, auch die Orci nuptiae S. 439,4, vgl. Cic. Verr. II, 4, 50, 111 ut Ferres 
alter Orcus venisse Ennam et non Prosei'pinam asportasse, sed ipsam abri- 
puisse Cererem videretur. So ist Orcus auch bei Plautus und in den Frag- 
menten der Komiker der gewohnliche Name fiir den Todesgott. 

3) Fest. p. 202 Orcum quern, dicimus ait Verrius ab antiquis dictum 
Ur agum, quod et u litterae sonum per o efferebant et per e litterae for- 
mam nikilominus g usurpabant. Die Form Uragus ist vielmehr nach der 

Analogic von Aesculapius, Hercules, Tecumesa, Alcumena als Dehnung zu 
erkliiren, durch ein cingeschobenes a. 
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Todes“ ist wie bei den Griechen und auf so vielen Kunstdenk- 
malern, so auch oft genug im Munde der romischen Dichter und 
Schriftsteller 1). Indessen findet sich daneben die Vorstellung 
von einer Schatzkammer des Orcus, in die er wie ein Schnitter 
seine Erndte einheimst2), und es scheint wohl als ob diese An- 
schauung, wie sie dem Bilderkreise der agrarischen Gotter und 
der landlichen Bevolkerung naher lag, so auch die altere gewesen 
sei. Auch wird Orcus gleich dem griechischen Aides durchweg 
als der personliclie Todesgott gedacht, bald unter sanfteren bald 
unter schrecklicheren Bildern. Bald erscheint er wie ein bewaff- 
neter Streiter, der dem Sterbenden die todtliche Wunde beige- 
bracht hat oder ihn schnellen Laufes von hinten ereilt und 
lahmt3), bald wie einer der in derStille seinenUmgang halt und 
zuletzt uberall eintritt4), dann wieder wie einer der dem Lei- 
chenzuge vorangeht5 6), oder wie ein nachtlicher Damon mit seinen 
dunklen Fittigen dahinrauschendc), oder wie der allgemeine 
Beruhiger, der alle Menschen endlich zur Buhe bringt, indem er 
sie in sein Beich der „Stillen“ oder der „Schweigenden“ ein- 
fuhrt, wie man die Verstorbenen im popularen Sprachgebrauche 
nicht selten nannte7). Mithin scheint Orcus fur den eigentlichen 

1) Plaut. Bacch. Ill, 1, 1 Pandite atque aperite propere ianuarn hanc 
Orci. Lucret. Ill, 67 leti portae, W, 373 letiianua. Laberius p. 249 Ribb. 
Tollat bona fide vos Orcus nudas in catonium, wo zu schreiben ist cato- 

mium d. i. ergastulum. 
2) L. Attius p. 124 Ribb. Orci messis. Vgl. die Grabscbrift des Nae- 

vius fur sicli selbst bei Gell. IV. A. 1, 24 postquam est Orci Iraditus the- 
sauro. Ennius Iphig. p. 124Vablen: Acherontem nunc obibo,- ubi Moi'tis 
thesauri obiacent. 

3) Ennius Ann. 540 me gravis impetus Orci pertudit in latus. Horat. 
Od. Ill, 2, 14 Mors et fugacem persequitur virum nec parcit poplitibus. 
Petron. S. 62 erat autem miles fortis tanquam Orcus apoculanius (Pacu- 
vianus?). 

4) Horat. Od. I, 4, 13 pallida Mors aequo pulsat pede paupei'um ta- 
bernas regumque turres. Ovid Her. 21, 46 Persephone nostras pulsat 
acerba fores. 

5) Der Atellanendichter bei Suet. Ner. 39 Orcus vobis ducit pedes. 
Vgl. Plin. H. N. VII, 8 ritu naturae hominem capite gigni mos est, pedi- 
bus efferri. 

6) Horat. S. II, 1, 57 seu Mors atris circumvolat atris. Od. II, 17, 22 
te Iovis impio hi tela Saturno refulgens eripuit volucrisque Fati tar davit 
alas. Grat. Fal. Cyneg. 347 Stat Fatum supra totumque avidissimus Or¬ 
cus pascitur et nigris orbem circumsonat alis. Vgl. Eurip. Ale. 262 nre- 
oojTog ’Midag. 

7) Fest. p.257 Quie talis ab antiquis dicebatur Orcus. Vgl. taciti 
Manes bei Ovid F. V, 422 Animae silentian ib. vs. 483. Virg. Aen. VI, 
264 Umbrae silentes. Lucan. Ill, 29 regesque silentum permisei'e 
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vollziehenden Gott des Todes gegolten zu liaben, Dis Pater 
Oder Ditis Pater * 1) dagegen fur den Fursten der Unterwelt irn 
Sinne der griechischen VorsteJlung, also auch fur den Gemahl 
der Proserpina, die in den Grabschriften meist neben ihm ge- 
nannt wird2); ja bis in die Anlange des Christenthums ziehen 
sich diese bald riibrenden bald scbreckenden Bilder der griecbi- 
schen Unterwelt hiniiber, so sehr hatte sich die gemeine Vor- 
stellung in sie eingelebt3). Der Name Dis Pater wird gewohn- 
lich erklart wie Dives, so dafs er dein griechischen JJXovziov 
entsprechen wiirde4). 

Die Verstorbnen selbst heifsen gewohnlich Manes d. b. die 
Reinen, die Lichten, die Guten5 6). Sie werden gedacht als Gei- 
ster d. b. des irdischen Leibes entkleidet und unsterblicb wie die 
Gotter, daher der sehr alte und auf den Grabinschriften so oft wie- 
derholte Ausdruck Divi und Dii Manes. Der eigentliche Wobn- 
sitz dieser Manen ist die tiefe Erde°), aus welcher sie nur zu ge- 
wissen Jahreszeiten und bei nachtlicher Weile hervorkommen, 
um auf der Erde, immer ini sublunarischen Kreise umherzu- 
schweifen. Nicht selten wird der Ausdruck Dii Manes auch fur 
die Unterwelt und das Reich der Geister iiberhaupt gebraucht, 
deren „Mutter‘* d.h. die Erde deshalb unter andernNamen auch 

sequi. Claudian in Rufin. 1 v. 125 ubi fertur Ulixes sanguine libato po- 
pulum movisse silentem. 

1) Auch diese Form ist nicht selten, s. Muncker z. Hygin. XLI p.735, 
Intpp. z. Petron. 120, Oehler z. Tertull. ad Nat. 1, 10 p. 331. 

2) Vgl. die Inschriften bei Or. n. 1467 If. Auch Plutoni et Proserpi- 
nae koinrnt vor, desgleichen Plutoni et Cereri bei Henzen z. Or. n. 5711. 

Vgl. Lucan. 1, 455 tacitas Erebi sedes Ditisque proj'undi pallida regna. 
3) Sehr merkwiirdig sind in dieser Hinsicht die beiden Bilder aus den 

Katakomben in Rom bei Perret Catacombes de Rome Vol. I pi. LXXII. 
LXXIII. Anf dem einen ist die abreptio Vibies et descensio wie der 
Raub der Proserpina vorgestellt, auf dem andern das Urtheil iiber die ver- 
storbene Vibia vor dein Throne des Dis Pater und der Abra Cura d. i. 
(cftQct xovqk, welchem zur R. die Fata Divina stehen d.b. die drei Parcen, 
ganz verhiillte Gestalten, zur L. Vibia gefiihrt von der Alcestis, der 

Heroine der Gattenliebe, und dem Mercurius Nuntius, welcher fiir sie 
zu dem thronenden Paare spricht. 

4) Cic. N. D. II, 26, 66. Anders Varro 1. 1. V, 66. 

5) S. Paul. p. 122. 125, Fest. p. 146, Non. Marc. p. 66, Serv. V. A. 
II, 268, III, 63, oben S. 73. Die Griecben iibersetzen daher Manes durch 

XQqOToi. Ueber Dii Manes s. Cic. de Leg. II, 9, 22, Plin. II. N. VII, 55, 
56, Fabretti Inscr. p. 79 und 86. 

6) Plin. XXXIII, 1 imus in viscera terrae et in sede Manium opes 
quaerimus. Vgl. die Sammlung von allerlei Stellen und Ansichten iiber die 
Manen bei Serv. V. A. Ill, 63. 
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den der Mania fuhrte. Ja in dem Sprachgebrauche der Augurn 
hiefsen Manes iiberhaupt die Gotter1), wie die Grundbedeutung 
beider Worter, Manes und Divi, in der That in dem Sinne der 
lichten Reinheit und der Giite iibereinkommt. 

Sehr bezeichnend ist fiir das Weitere die Vorstellung von 
dem sogenannten mundus, wie er namentlich bei der Anlage von 
neuen Stadten auf einem offentlichen Platze ausgegraben wurde, 
angeblich nach etruskischem Ritus2). Es ist eine tiefe Grube in 
der Form eines umgekehrten Himmels, deren unterer Theil den 
Dis Manibus d. h. den Geistern der Verstorbenen und den Got- 
tern der Unterwelt, dem Orcus, der Ceres, der Tellus u. s. w. 
heilig war und durch einen eignen Stein, den sogenannten lapis 
manalis, wrelcher fiir die Pforte der Unterwelt gait, verschlossen 
wurde3). Bei der Anlage von Stadten wurde zuerst diese Grube 
gegraben und die Erstlinge von allerlei Feldfriichten, auch von 
jedem Anwesenden eine Handvoll heimathlicher Erde hineinge- 
worfen4), offenbar um sicb der Gunst dieser machtigen Gotter 
der Tiefe im Leben und imTode zu versichern und sich auf die- 
sem Boden ein fiir allemal festzusetzen. Dann wurden die Gren- 
zen der Stadt wie im Kreise um diesen Mittelpunkt bescbrieben 
d. h. mit einer ehernen Pflugschaar, vor welcher ein Stier und 

1) Paul. p. 156 Manes dii ah auguribus vocabantur, quod eos per 
omnia manare credebant, eosque deos superos atque inferos, dicebant. 
Vielmehr sind auch hier Manes das Gegentheil von Iminanes, die Lichten, 
die Reinen, vgl. den Cerus manus und manui i. e. boni im Liede der Salier 
bei Paul. p. 122, Fest. p. 146. Dagegen in der Inschr. bei Or. n. 1480 I. 0. 
M. Dis Manibus pro salute u. s. w. der hochste Gott des Himmels und die 

Unterwelt gemeint sind. 
2) Varro 1. 1. V, 143 oppida condebant in Latio Etrusco ritu. Vgl. 

Fest. p. 285 Rituales libri und Plut. Rom. 10. 
3) Fest. p. 154 Mundus. — Quid ita dicat ur sic refert Cato in com- 

mentariis iuris civilis: „ Mundo nomen impositum est ab eo mundo qui 
supra nos est, forma enim eius est, ut ex his qui intravere cognoscere po- 
tui, adsimilis illiCL. Eius inferiorem partem veluti consecratarn Dis Mani¬ 
bus clausam omni tempore nisi his diebus — maiores censuerunt haben- 
dam etc. Paul. p. 128 Manalem lapidem putabant esse ostium Orci, per 
quod animae inferorum ad superos manarent, qui dicuntur Manes. Nach 
Fest. p. 142, 22 hiefs er Cereris mundus, nach Macrob. I, 16, 17 war er 
dem Dis Pater und der Proserpina heilig und jener Verschlul's die faux 
Plutonis. Vgl. den Dillestein der Deutschen Mythologie b. Grimm 766. 

4) Nach Ovid F. IV, 820 wurde die Grube mit Erde zugesehiittet und 
dariiber ein Altar errichtet, auf welchem alsbald Feuer angemacht wurde, 
vermuthlich um die Superi nicht weniger als die Inferi zu ehren. Nach 
Plut. Rom. 10 befaud sich der Mundus in Rom auf dem Comitium. Vgl. Io 

Lyd. de Mens. IV, 50. 
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eine Kuh, beide von weifser Farbe, die Kuh nacb innen, der Slier 
nach aufsen gespannt warden, der sogenannte primigenius sul¬ 
cus gezogen, wobei die hinter dem Pfluge gehenden Personen 
Sorge trugen dafs alle Scliollen einwarts von der Furche zu lie- 
gen kamen. Diese so gezogene Ackerfurche ist das Pomoeriu'm; 
wo ein Thor sein soil, wird die Pflugschaar ausgenonnnen und 
der Pflug aufgehoben, daher die ganze Stadtgrenze, auch die 
Mauer, fur heilig gait, nur nicht die Oelfnung der Thore, durcli 
welche so manches Unheilige und Unreine aus- und eingeht1). 
Mi thin ist das ganze Geschaft wesentlich das eines Ackerbauers 
und die Gottin Erde, welche man dabei versohnt, zugleich die 
Saaten emporsendende und die Todten bergende; daher auch die 
Tage, an denen der Mundus geoffnet wurde, nicht ohne Grund 
in die Zeit der Erndte und der neuen Aussaat Helen. Es ge- 
schah dieses nehmlich dreimal im Jalire, am 24. August d. h. in 
der Zeit der Erndte, da am 25. der Ops Consivia geopfert wurde, 
und am 5. October und 8. November. Naturlich wurden diese 
Tage, wo das Geisterreich offen stand, so dafs die Schaaren der 
Schweigenden ungehindert aus- und einfahren konnten, fiir reli- 
gios gehalten: daher man sich an ihnen aller wichtigeren Ge- 
schafte und Unternehmungen sowohl im Staate als in derFamilie 
angstlich enthielt, also keine Schlacht lieferte, kein Heer aus- 
schrieb, nicht mit dem Heere aus ruckle, keine Gemeindever- 
sammlung hielt, nicht in die See stach, nicht sein Weib heim- 
fuhrte u. s. w.2). 

Die weiblichen Gottinnen der Unterwelt diirfen, obwohl sie 
unter verschiedenen Namen und Bildern vorkommen , docli 
sammtlich fur Personificationen der guten Mutter Erde gehalten 
werden. Namentlich gehort dahin die mit der Zeit zu einem Po- 
panz der Volkskomodie gewordene Mania, deren urspriingliche 
Bedeutung man daran erkennt, dafs die Compitalien eigentlich 
ihr und den Laren gegolten haben und in altester Zeit mit Men- 
schenopfern gefeiert sein sollen, anstatt deren man spater allerlei 
Puppen und Popanze vor den Thiiren des Ilauses aufhing, die 

1) Daher iiber diescn das fascinum als Amulet. Vgl. Becker Handb. 

1, 94 If. Die Heiligkeit der Maueru bezeugt Cic. N. D. Ill, 40, 94 proque 
Ur bis muris, quos vos Pontifices sanctos esse dicitis diligentiusque Ur hem 

religions quarn ipsis moenibus angitis, Plut. Qu. Ro. 27 ndv rsTgos 

<\f}sfir]kov xal Iiqov vop-C^ovai. 

2) Fcst. p. 142, 23 und 154, Paul. p. 156, Varro bei Macrob. S. I, 

16, 16. 
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nun auch inaniae oder maniolaegenanntwurden *). Andre nann- 
ten Mania die Mutter oder Grofsmutter der Laren oder der Lar- 
ven, welche letztere fiir ein hoses Gespenst gait, mit welcher die 
Kindermadchen den Kindern drohten, denn gute Menschen, so 
glaubte man spater, wurden zu Laren, bose aber zu bosartigen 
und in der Nacht rastlos umherschvveifenden Larven und Manien 
d. h. Gespenstern1 2). Andre wissen von dunklen und schwarzen, 
der Mania verwandten Gottinnen3), welche Furinae oder Fur- 
rinae hiefsen und fruher gleichfalls zu den angeseheneren 
Cultusgottern gehort batten, spater aber meist verschollen waren. 
So gab es in Rom jenseits des Tiber gleich liber der Holzbriicke 
einen Hain der Furina oder der Furinae, der in der Geschichte 
vom Tode des C. Gracchus genannt zu werden pflegt4); auch 
gab es einen eignen flamen Furinalis und noch spater in den Ka- 
lendern einen eignen Tag der Furrinalia oder feriae Furrinae am 
25. Juli. Doch wufsten damalsWenige von diesen auch auf dem 
Lande hin und wieder verehrten Gottinnen, die Cicero mit den 
Furien vergleicht, deren Name allerdings mit demselben Stamme 
fus und fur zusammenhangt, also eigentlich die Dunklen, die 
Finstern bedeutete5): der grade Gegensatz zur Dea Dia d. h. der 
Lichten, welche aber gleichfalls die Laren und die Mutter der 
Laren in ihrer Umgebung hat, so dicht drangten sich in diesem 
Kreise der Erdgottheiten auch im alten Italien die Gegensatze des 
Lichten und des Finstern, des Holden und des Unholden, des 
Geheuren und des Ungeheuren. Die Diebe d. h. die im Dunkel 
Schleichenden (fures, auch laverniones genannt) verehrten in 
Rom eine eigne Schutzgottin, die La verna, welche an der Via 
Salaria gleichfalls einen eignen Hain hatte, ja es fiihrte nach ihr 

1) Macro!). 1,7,14, wo u. a. idque aliquamdiu observation ut pro fami- 
liarium sospitate puei'i mactarentur Maniae Deae Matri Larum. Varro 
I. 1. IX, 61 videmns enim Maniam Matrem Larum did. Vgl. Arnob.111,41. 

2) Paul. p. 128, Fest. p. 129 Manias, vgl. Arnob. VI, 26, Martian. Cap. 
II, 162, Munck de fab. Atellan. p. 43 sqq. So wurden die Kinder bei uns 
mit der Frau Holle und Berhta bedroht, Grimm D. M. 481. 

3) Martian. Cap. II, 164 In his etiam lods Submanes eorumque prae- 
stites Mana atque Manuana, dii etiam quos aquilos dicunt (S. 47), item 
Fura Furinaque et Mater Mania. 

4) Appian B. C. 1, 26, Oros. V, 12, Plut. C. Graccb. 17, Aurel. Viet, 
de vir. ill. 65, vgl. Becker Handb. 1, 144. In einer Inschr. aus Rom b. Or. 
n. 2551, Mommsen I. N. 6892 wird eine ara Forinarum genannt. 

5) Varro 1. 1. V, 84; VI, 19, VII, 45, vgl. die Kal. Maff. Pine. Allif. z. 
25. Juli und Cic. ad Quint, fr. Ill, 2, 4 ab eo ponticulo qui est ad Furinae 
Satricum versus, N. D. Ill, 18, 46. Es ist derselbe Stamm, der in fur, fus- 
cus, furvus u. a. zu Grunde liegt, s. Paul. p. 84. 93. 
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sogar ein Thor den Namen der p. Lavernalis 1): liochst walir- 
scheinlich dieselbe Gottin in einer andern Gestalt, da der Name 
wohl mit dem der Laren und der Larven zusammenhangt, ihre 
Bedeutung aber als Gottin des Schweigens und der Verborgenheit 
genau dem Wesen der Dea Muta oder Tacita entspricht, wel- 
che ausdriicklich mit der Lara oder Larunda identificirt wird. 
Der Sabinerkonig T. Tatius soil die Romer diese Gottin verehren 
gelehrt haben2); als Mater Lamm gait sie speciell fur die Mutter 
des an alien Kreuzwegen verehrten Paars der Lares compitales; 
als „Stumme“ und „Schweigende“ wurde sie noch zur Zeit des 
Ovid von aberglaubischen Frauen und Madchen bei der Todten- 
feier derFeralien angerufen. Naturlicb heifst sie so indemselben 
Sinne wie die Manen taciti und silentes genannt wurden; doch 
suchte man ihren Namen spater nacli griechiscber Weise durch 
eine Liebesgescbichte des Jupiter zu rechtfertigen. Sie sei eine 
Quellnymphe des romischen Tibertbals gewesen, eine Tocbter 
des Almo, ihr urspriinglicber Name Lala3). Als Jupiter die Ju- 
turna liebte und ihr nachstellte, warnt Lala die scheme Nymplie, 
obgleich Jupiter und der eigne Vater es ihr verboten hatten; ja 
sie geht zur Juno um dort zu klatschen. Darum hat Jupiter ihr 
dieSprache genommen und sie durch Mercur zu den Manen fuh- 
ren lassen, da sei fortan ihre Stelle. Mercur aber gewann sie 
lieb und so ist sie von ihm die Mutter der Lares compitales ge- 
worden. Dahingegen andre Gestalten dieser alten Erd- und Ma- 
nengottin wieder recht deutlich ihr eigentliches Wesen ausdriicken, 
so namentlich die Genita Mana, welcher der auch den Laren 
heilige Hund geopfert wurde, mit einem Gebete worin man die¬ 
ser Gottin den Wunsch ans Herz legte, dafs Niemand aus der 
Familie „ein Guter“ werden d. h. sterben moge4). Denn oflen- 

1) Varro 1. 1. V, 163, Paul. p. 117 laverniones, vgl. Novius bei Non. 
Marc. p. 483,20 und Horat. Ep. I, 16, 57 If. und dazu der Comm. Cruq.: 
Laverna in via Salaria lucum habet. Est autem dea furum et simulacrum 
eius fares colunt et qui consilia sua volant tacita, nam preces eius cum 
silentio exercentur. Auch Arnob. IV, 24 gedenkt ihrer. 

2) Varro 1. 1. V, 74, Lactant. 1, 20, 35 Quis quum audiat DeamMu- 
tam tenere risum queat? ilanc esse dicunt ex qua sint nati Lares et ipsam 
Lararri nominant vel Larundam. Auson. Technop. de diis v. 9 Larunda 
progenitus Lar. Vgl. Ovid F. II, 581 ff. und Placid, gl. p. 478 Larundam 
quam quidam viam (aviam ?) dicunt. 

3) Lala ist Lara verinoge der gewohnlichen Vertauschung von 1 und 

r. Nach Plut. Numa 8 wurde Tacita (vgl. Ovid F. II, 570) als Muse d. h. 
als Nymphe im Hain der Camenen verehrt, in dessen Niihe sich auch der 

Almo befand. 
4) Plut. Qu. I\o. 52, welcher dabei aus Aristoteles den merkwurdigen 
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bar ist „der Gute“ hier zu verstehen wie manus, ein guter Geist, 
ein Seliger. Also eine Gottin iiber Leben und Tod, Geburt und 
Sterben, welche sehr an die Venus Libitina erinnert. 

Manches Eigenthiimliche hatte auch in dieser Beziehung der 
Glaube der Etrusker, obwohl er sich nicht wesentlich von deni 
bisher gescbilderten Glauben des alten Italiens unterschieden zu 
liaben scheinl. Auch hier mufs, da jener Ritus der Stadtegriin- 
dung so bestimmt von den Etruskern abgeleitet wird, der Cultus 
der Erdgotter die allgemeine Wurzel der Vorstellungen von der 
Untervvelt gewesen sein. So scheint es auch zwei mannliche To- 
desgotter gegeben zu liaben, einen welcher dem romischen Dis 
Pater entsprach und bei den Etruskern Mantus hiefs, welchem 
die Stadt Mantua und andre etruskische Sladte geweiht waren* 1), 
was also wieder auf den mundus und jene Gebrauche der Stadte- 
griindung zuruckfiihrt. Der andre entspricht als furchtbarer To- 
desgott. dem lateinischen Orcus, nur dafs dieser bei den Etruskern 
gewohnlich mit dem griechischen Namen Charun genannt wurde, 
nachdem Xagcov in der Praxis des attischen Theaters aus dem 
bekannten Fuhrmann zu einer popularen Schreckgestalt des 
Todes uberhaupt geworden war2). Auch dieser in den etruski- 
schen Grabern und auf ihren Grabkisten sehr gewohnliche Cha¬ 
run scheint indessen nicht bios ein Damon des Todes, sondern 
auch des schaffenden Lebens gewesen zu sein 3), obwohl fiir ge¬ 
wohnlich allerdings die Idee des furchtbaren Todesgottes iiber- 
wiegt, des gewaltsamen, alle Bande des Blutes und derLiebe zer- 
reifsenden, keine Jugend, keine Schonheit schonenden, Alles ge- 
waltsam niederschlagenden Todes, wie sich diesen die Phantasie 
des Volkes auch sonst am liebsten vorstellt. Es ist eine grauliche, 
wilde Gestalt von halbthierischem Aussehn, immer mit einem 
gewaltigen Hammer bewaffnet, mit dem er seine Beute trifft, bis- 
weilen auch noch mit einem Schwerdt. Bald sieht man ihn vor 
der Pforte der Unterwelt sitzen, bald aus derselben hervortreten. 

Passus einer Bundesurkunde zwischen den Arkadern und Lakediimoniern 
anfiihrt: [xydev ygyarov tcoihv (in dem Sinne von nnoxTivvuvcu) fior]- 
tteCag yuQiv rotg Icixm’CCovai tcov Teysurwv. 

1) Serv. V. A. X, 198 alii a Tarchone Tyrrheni fratre conditam di- 
cunt, Mantuam auterri. ideo nominatain, quod Etrusca lingua Mantum Di- 
tcm Patrem appellant, cm etiam cum ceteris urbibus et hanc consecrarit. 
Vgl. die Scbol. Veron. p. 103 ed. Keil. 

2) Ambrosch de Charonte Etrusco, Vratisl. 1837. 
3) So erscheint er ithyphallisch auf einer von Braun erwiihnten Vase 

Annal. d. Inst. Arch. IX p. 272 und einer Baccbantin gegeniiber gestellt 
aul einer Vase des Berliner Museums bei Ambrosch T. 1. 
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oiler er ist mit andern Genien des lodes beschaftigt liebende 
Paare, die sich zum letztenmal die Hande reichen, zu trennen. 
Auf andern Denkmalern fiihrt er den Todten zur Unterwelt, wo- 
bei der Todte gewohnlich beritten ist, auf andern sieht man ihn 
mit andern Damonen des blutigen Todes mitten unter den Strei- 
tenden eines Schlachtfeldes oder einer Mordthat. Oder er ist 
einer der hollischen Plagegeister in der Unterwelt, wie die Phan- 
tasie der Etrusker liberhaupt an solchen Rildern infernalischer 
Plage reich war, obwohl auch in Rom daran kein Mangel war 1). 
Ueberhaupt lehren uns die etruskischen Grabgemalde und die 
Sculpluren ihrer Todtenkisten aul’ser dem Charun noch verschie- 
dene andere Genien des Todes, mannlicbe und weibliche kennen, 
bald in der Gestalt der griechischen Erinyen, bald in der geflu- 
gelter Schicksalsgottheiten, bald sind es lichte und schone, bald 
finstre und hafsliche Gestalten2). Der Todesgott mit dem Ham¬ 
mer pflegte spater zu Rom unter den Masken und mimen- 
artigen Zwischenspielen der blutigen Arena des Amphitheaters 
aufzutreten3). 

Sehr bedeutend war auch hier der EinOufs der griechischen 
Mythologie sowohl auf die Etrusker als auf die Romer. So ist 
der Acheron auch in Italien in solchem Umfange zu einem Sym- 
bole fiir alle Almdungen und Schrecknisse der Unterwelt gewor- 
den, dafs die Etrusker sogar ihre priesterliche Litteratur, so weit 
sie sich auf die Seelen der Verstorbnen und alien dahin gehori- 
gen Gottesdienst und Zauber bezog, einen eignen Abschnitt der 
von dem Wunderknaben Tages inspirirten Aufzeichnungen, nach 
dem Acheron benannten4). Ohne Zweifel hat auch hier aufser 

1) Plaut. Capt. V, 4, 1 Vidi ego multa saepe picta quae Aclierunti 
fterent cruciamenta. Lucret. Ill, 1014 career et horribilis de saxo iactu 
deorsum, verbera, curnifices, robur, pix, lammina, taedae. Vgl. Cic. pr. 
Cluent. 61, 171, Tusc. 1, 6, N. D. II, 1, 5, Iuven. II, 149. 

2) Verschiedene Bilder aus der etruskischen Unterwelt bei Gerhard 
Gotth. d. Etr. t. VI. Mehr bei G. Dennis die Stiidte und Begrabnii'spliitze 
der Etrusker S. 289. 490. 498 ff. 

3) Tertull. ad Nat 1, 10 Risimus el meridiani ludi de dels lusum, 
quod Dilis Pater, Iovis frater, giadiatorum exsequias cum malleo de- 
ducit etc. 

4) S. die sacra Acherontia, quae Tages composuisse dici- 
tur, b. Serv. V. A. VIII, 398 und die libri Acherontici b. Arnob. II, 
62, vgl. 0. Miiller Etrusk. 2, 27. Auch in Bom und bei den romischen 
Dichtern, Ennius, Lucrez, den iilteren Tragikern sind der Acheron und die 
Acherusia teinpla das gewohnliche Bild fiir die Unterwelt, z. B. b. Ennius 
p. 102 Vahlen: Aclierunsia templa alta Orel salvete infer a, pallida leti, 
obnubila tenebris loca. 
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dem Epos vorzuglich der Gottesdienst yon Cumae eingewirkt, 
dessen alter, durch die Sage vom Odysseus bekannte Todten- 
dienst und das damit verbundne Todtenorakel am 1. Avernus 
durch ganz Italien beriihmt war und trotz derLichtungen, welche 
Agrippa in dem umgebenden Walde vorgenommen hatte 1), bis zu 
den letzten Zeiten des Heidenthums ausdauerte. Yon den romi- 
schen Diclitern hatte zuerst Ennius zugleich von der Seelenwan- 
derung und in der Weise Homers von den Verstorbnen und der 
Unterwelt gedichtet (Lucret. I, 115ff.). Spater bat Yirgil seiner 
Aeneis nach dem Vorbilde alterer Nekyien und nach Anleitung 
des Cumanischen Todtendienstes jenes schone und sinnige Ge- 
mahlde einverleibt, welches sowohl wegen seiner Eigenthumlich- 
keit als wegen seines die spatere Vorstellung bis Dante beherr- 
schenden Einflusses vorzuglich zu beachten ist. Aeneas ist in 
Cumae, urn die dortige Sibylle, eine Dienerin des Apollo und der 
Artemis, welche in dieser Zeit allgemein mit der Hekate identifi- 
cirt wurde, wegen seiner Zukunft zu befragen. Er bittet, da der 
Eingang in die Unterwelt in der Nahe sei, noch einmal seinen 
Vater sehn zu diirfen, und die Sibylle unterrichtet ihn willig wie 
er dahin gelangen konne. In dem Haine der stygischen Juno d. 
b. in der den Averner See umgebenden, der Proserpina geheilig- 
ten Waldung stehe tief verborgen ein Baum mit einem goldnen 
Zweige, der erst gebrochen sein will (ist er gebrochen, so treibt 
der Baum alsbald einen gleichen Zweig), ehe der Weg in das 
Reich der Schatten sich offnet2). Auch miisse Aeneas zuvor fur 
die Bestattung seines jiingst verungluckten Gefahrten Misenus 
sorgen. Als die Trojaner beschaftigt sind im nahen Walde das 

1) Strabo V p. 244, vgl. Philolog. 1847 p. 485. Dabei passirten al- 
lerlei Zeichen und Wunder, s. Serv. u. Philargyr. z. Virg. Ge. II, 162. 
Unter den Mimen des Laberius gab es einen betitelt: Lacus Avernus 
und Necyomantia. Auch Lucrez beschaftigt sich mit diesen Ueberliefe- 
rungen VI, 740If., 762 If., desgleichen Petronius c. 120. Noch das feriale 
Capuanum beinerkt z. 27. Juli: PROFECTIO AD IFER AVERNI, wo 
Mommsen liest inferias, ich mochte lieber lesen ad Inferos d. h. zu dem 
Heiligthume der Inferi am Avernus. Es ist der Rest eines alien Sommer- 
festes der Unterirdischen. 

2) Auch Ovid Met. XIV, 113 If. weifs von diesem Zweige. Serv. V. 
A. VI, 136 erinnert an einen Gebrauch im Haine der Diana von Aricia, 
welche spater auch wie alle Dianen fur identisch mit der Trivia und He¬ 
cate gait, doch will der Gebrauch sonst nicht passen. Da der Zweig spa¬ 
ter in der Unterwelt an der Schwelle der Proserpina niedergelegt wird, so 
dachte ihn Virgil sich als Bittzweig. Uebrigens scheint der weit verbrei- 
tete Glaube an die magische Kraft des Mistels zu Grunde zu liegen, s. 
Grimm D. M. 1156ff. 
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Holz zum Scheiterhaufen zu fallen, kommen zwei Tauben getlo- 
gen, die Boten seiner Mutter Venus. Sie ffihren ihn durch den 
Wald bis an den Avernus, wo sie sich auf jenem Wunderbaume 
niederlassen. Aeneas bricht den Zweig und reicht ihn seiner 
Fiihrerin, der Sibylle, worauf beide in einer finstern Hohle am 
See der Hekate und den Unterirdischen ein Opfer bringen, der- 
selben Hohle aus welcher die fur alle uber den See binlliegenden 
Vogel todtlichen Diinste hervordrangen und welche nach dem 
Glauben des Volks fur einen Eingang in die Unterwelt gait. 
Kaum ist das Opfer gebracht, es war gegen Sonnenuntergang, da 
drohnt es in der Tiefe, rauscht es im Walde, heulen die Hunde, 
denn Hekate nabt: worauf die Sibylle sich mit demZweige in die 
Hohle sturzt, Aeneas ihr nach mit gezucktem Schwerdte 1). Zuerst 
fiihrt sie der Weg wie durch einen dunklen Wald, durch den der 
Mond bei bewolktemHimmel ein unsichres Zwielicht wirft. Dann 
kommen sie an die Schwelle des Orcus, wo die Trauer und die 
Sorge wohnt, Krankheiten und Alter, Furcht und Hunger, Schlaf 
und Tod, auch der Krieg und die Zwietracht und die Furien ha- 
ben dort ihreKammern, und die Traume hocken auf einer uralten 
Ulme; auch lagern hier alle mythischen Ungethume, Centau- 
ren und Scyllen, der schreckliche Briareus und die lernaische 
Schlange, die feuerspeiende Chimare, die Gorgonen und Har- 
pyien und Geryon mit seinen drei Leibern. Darauf gelangen sie 
an den Acheron, der in den Cocytus fliefst, wo Charon mit sei- 
nem Nachen schaltet, schrecklich und graulich anzusehn, mit 
dickem Barte und stechenden Glutaugen. Zu ihm stromen alle 
Schatten, wie wenn die Blatter des Waldes beim ersten Frost von 
den Baumen fallen, oder wie sich die Zugvogel sammeln, wenn 
sie vor dem Winter in den warmeren Siiden eilen. Alle bitten 
urn die Ueberfahrt, doch konnen nur die hiniiber und damit zur 
Ruhe gelangen, welche wie es die Religion verlangt bestattet und 
begraben sind. Die Armen, welchen dieser letzte Dienst nicht 
geworden: hundert Jahre schweben sie umher an dem Ufer, bis 
sie endlich zugelassen werden! Sobald die Charon beiden iiber- 
gesetzt hat, treffen sie zunachst auf den Cerberus; dann begegnen 
ihnen die wimmernden Seelen der in der ersten Lebensknospe 
gestorbnen Kinder, darauf die durch ungerechten Spruch Verur- 
theilten, dann die Selbstmordcr, die sich nun vergeblich in das 

1) So wehrtlllysses bei Homer den Geistern mit geziicktem Schwerdte. 
Vgl. Petron. 62 gladivrn strinxi el — umbras occidi donee ad villam ami- 
eae meae pervenirem. 
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Leben zuriickselmen. Nicht weit davon dehnen sicli die „trauri- 
gen Felder”, wo die in ungliicklicher Liebe Verstorbnen auf 
heimlichenPfaden unter Myrtengebiisch umherirren, irnrner noch 
denPfeil der Liebe im Herzen. Endlichkommen sie an die Gren- 
zen dieses Bezirks, wo die im Kriege gefallnen Helden weilen, die 
des thebanischen und des troischen Kriegs. Die Sibylle treibt zur 
File, denn sclion meldei Aurora das kommende Licht des neuen 
Morgens. Da gelangen sie an den Scheideweg von Holle und 
Elysium. Rechls liegt die alte Wohnung des Pluton und der 
Proserpina, bei denen die Seligen wolinen, links geht es hinal) 
zur Holle und zu dem tiefen Weltabgrunde des Tartarus. Einen 
Blick binab wirft Aeneas und er siebt in der Tiefe eine mit drei- 
facher Mauer umgebene, von dem gluhenden und kochenden 
Strom des Phlegethon umkreiste, am Thor von der Tisiphone 
bewacbte Burg, aus welcher ewiges Heulen und schallendes Ge- 
rassel von Ketten und Geifseln hinauftont. Die Sibylle weifs es 
von ihrer Herrin, dafs Rhadamanthus dorl gebietet. Der foltert 
die schuldigen Seelen so lange bis sie gestehen; dann werden sie 
eine Beute der Furien und es offnen sicli die Pforten der Holle, 
aus welchen kein Entkommen mogiich ist. Drinnen haust Scylla 
mit funfzigSchlunden; nach unten dehnt sich der Abgrund zwei- 
mal so tief wie der Himmel nach oben. Da walzen sich auf dem 
tiefsten Grunde der ewigen Finsternifs die Titanen; auch die 
Aloiden biifsen dort ihren Frevelmuth und der freche Salmo- 
neus und die beiden Lapithen, Ixion und Peirithoos: mit ihnen 
die welche ihre Briider gehafst, ihren Vater geschlagen, gegen 
ilire Clienten falsch Zeugnifs abgelegt haben, auch die Geizigen, 
welche nur fur sich gesammelt haben, die im Ehebruch Gestorb- 
nen und alle Verrather am Vaterlande und an der heiligen Treue. 
Schaudernd eilt Aeneas mit seiner Fiihrerin weiter, einen schat- 
tigen Weg durch den Hain der Proserpina, bis sie an die Gotter- 
burg der Unterirdiscben gelangen. Aeneas betritt die Schwelle, 
besprengt sie mit frischem Wasser, heftet den goldnen Zweig an 
den Thiirpfosten und folgt der Sibylle weiter in die Gefilde der 
Seligen. Welche himmlische Schonheit und Anmuth empfangt 
sie dort, welch liebliches Grim, ein im reinsten Lichte strahlen- 
der Himmel, ewiger Sonnenschein und unverganglicher Friihling. 
Einige iiben ihre Glieder, Andre tanzen im Reigen, Orpheus, der 
thrakische Priester, spielt auf seiner Laute und singt die siifse- 
sten Lieder. Aeneas trifft dort die Heroen seines Stammes, den 
Ilus, Assaracus und Dardanus. Er bewundert das Geschirr der 
Helden, ihre Waflen, ihre Rosse: lauter Schattengebilde, aber die- 
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selbe Lust, die sie fruher im Leben gewahrten. Andre lagern im 
Grase und schmausen und singen den Paan im duftenden Lor- 
beerhaine, an der Quelle des silbernen Bachs, der so schon durch 
den Wald rauscht: ein herrliches Land mit fippigen Thalern, 
schimmernden Stromen, duftenden Hainen, ragenden Bergen, die 
ihre Scheitel in eine ewig heitre Luft empor strecken. Ilier wei- 
len die welcbe fiirs Vaterland gefallen sind, die reinen Priester 
und Sanger, die welcbe sich durch ihreErfindungen, ihreThaten 
um die Menschheit verdient gemacht haben. Sie sammeln sich 
urn die Angekommenen, Musaus unter ihnen, eines Hauptes lan- 
ger als alle ubrigen 1). Dieser ffihrt sie fiber eine Hobe in einen 
bltihenden Tbalgrund, wo Anchises den Schaaren der Seelen 
zusieht, welche vom Quell der Lethe trinken unddann vonneuem 
auf die Oberwelt zurfickkehren. Als Vater und Sohn sich am 
Entzficken des Wiedersehns gesattigt hatten, erklart Anchises 
dem Sohne die Wiedergeburt der Seelen. Derselbe Weltgeist, 
welcher Himmel und Erde und die Gestirne und alle Materie be- 
seelt, ist auch die Ursache des Lebens ffir Menschen und Vieh, 
Vogel und Fische. Ein feurige Kraft von himmlischem Ursprung, 
welche aber durch den Stolf des Leibes gedampft und geschwacht 
wird: daher die Begierden, die Furcht, die Sorge, die Lust, das 
blinde Verlangen der verhafteten und verfinsterten Seele. Auch 
mit dem Tode lost sich dieses verhangnifsvolle Band nicht vol- 
lig, sondern es ist eine dauernde Reinigung nach dem Tode 
nothig, damit der eingewurzelte Schaden gehoben werde. Daher 
werden Einige ffir ihre Sfinden gepeinigt, Andre durch scharfe 
Luft, jiihen Slurz des Wassers oder durch Feuer gereinigt, worauf 
sie gelautert ins Elysium geschickt werden: bis der Geist seine 
voile Reinheit und Klarheit wiedergewonnen hat und nach dem 
Trunk der Lethe von neuem in das korperliche Leben zurfick¬ 
kehren kann. Noch zeigt Anchises dem Sohne die glorreiche 
Reihe der Aeneaden und Roms Zukunft bis August, und endlich 
kehren die Lebenden durch eins der beiden Thore des Traums 
wieder in das Leben zurfick. 

Bei den spateren romischen Dichtern ist hier wie in alien 
Stricken der Einflufs Virgils wohl zu bemerken, aber mehr in der 
aufserlichen Einkleidung der Bilder als in dem tieferen Zuge der 
Ahndung und des Gemfiths, welcher jene Dichtung beseelt. Auch 

1) Plato d. Rep. II p. 363 C. gedenkt eines Gediclites iiber das Le¬ 
ben der Seligen, welches unter dem Namen des Musiios ging. Auf dasselbe 
deutet Virgil. 

Preller, R6ra. Mylhol. 30 
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haben diese jiingern Dicbter zu viel Lust an dem Grafslichen und 
Abenteuerlichen; das mebr und mehr in finsterm Aberglauben 
erstarrende Heidenthum bracbte es so mit sich1). Merkwiirdig 
ist bei Lucan und Statius die llinweisung auf einen Obersten der 
Teufel, der im tiefsten Abgrunde des Tartarus hausend alle iibri- 
gen Machte der Unterwelt beherrscht: wabrscheinlich ein Bild 
des Orients, wenigstens glauben die Ausleger darin den aus der 
Bibel bekannten Beelsebub zu erkennen 2). 

2. Die Devotion. 

Die furchtbare Seite der Unterwelt tritt am meisten in dem 
alterthumlichen Gebrauche der devotio liervor. Diese ist eine 
eigentbumlicbe Art von votum d. h. an die unterirdiscben Gotter 
gericbtet und ein Geliibde auf den Tod und ganzliches Verderben 
der Feinde, indem man durch gewisse Opfer und Ceremonien die 
Machte der Unterwelt gegen diese zu erregen glaubte. In gewis- 
sen Fallen ist sie mit stellvertretender Selbstaufopferung verbun- 
den, wenn nehmlich ein grofses Unbeil fur eine Stadt, ein Heer, 
ein Land u. s. w. zu befurchten war und ein Burger oder der 
Feldherr den grollenden Zorn der Gotter dadurch auf sich lud, 
dafs er sich den Unterirdiscben fiir Alle preisgab. In Bom kniipfte 
sich eine solche Erinnerung an den 1. Curtius auf dem Forum, 
wclcher seinen Namen nach Einigen von dem Sabiner Mettus 
Curtius bekommen hatte, welcber durch seinen Sturz in dieses 
Wasser den Sieg des T. Tatius entscbieden habe, nach Andern 
yon einem edlenBomer M. Curtius3). Ein grafslicher, unergrund- 
licher Schlund dffnet sich mitten auf dem Forum, der nicht aus- 
gefiillt werden kann, es sei denn dafs das romische Volk sein 
Bestes binein werfe. Da stiirzt sicli M. Curtius, der beste Krie- 
ger seiner Zeit, in voller Waffenriistung binein, nachdem er sich 
vorher devovirt und dabei feierlicb zu den Gottern der Ober- und 
der Unterwelt gefleht hatte. Ilinter ihm schiittet das Volk fromme 
Gaben und Feldfriichte in den Abgrund, der sich liber dem Hel- 

1) Vgl. Lucan. Pharsal. VJ, 662 ff. und 695 ff., Stat. Theb. IV, 472 IF., 
Silius Ital. Pun. XIII, 522 If. 

2) Lucan. VI, 742 Paretis? an ille compellendus erit, quo numquam 
terra vocato non concussa trem.it etc. Stat. Theb. IV, 514 ni te Tinym- 
braee vererer et triplicis mundi summum, quem scire nefastum est. Il¬ 
ium sed taceo etc. 

3) Liv. VII, 6, Dionys. II, 42, Dio Cass. fr. 30 p. 26 Bekk. 
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den schliefst: eine Erzahlung welche sehr an jenen Mundus auf 
deni Comitium (S. 456) erinnert. Ein andrer Fall der Art ist die 
Devotion der Alien nach der Schlacht an der Allia (S. 124), ein 
dritter und der bekannteste die Devotion der beiden Decier, des 
Vaters und des Sohnes, in den verhangnifsvollen Kiiegen mit 
den Latinern und Samnitern 1). Eine nachtliclie Erscheinung 
sagt es den romischen Consuln, dafs die Untervvelt, wenn sich 
einer der beiden Feldherrn devovire, das ganze Lager der Feinde 
deni Untergang preisgeben werde. Am andern Morgen kommt 
es zur Schlacht, der Fliigel des Decius weicht, also ruft er den 
Pontifex herbei, urn sicli und die Schaaren der Feinde der Unter- 
welt weihen zu lassen. Der Pontifex heifsl ihn die Pratexta anle- 
gen (das Feierkleid aller sacralen Gelegenbeiten), den Kopf ver- 
hfillen, die Hand unter der Toga ans Kinn legen, sich mit den 
Ffifsen auf einen Speer stellen, und so die Devotionsformel nach- 
sprechen: „Janus, Jupiter, Vater Mars, Quirinus, Bellona, ihr 
Laren, Novensilen, Indigeten, ihr Gutter die ihr fiber uns und 
f.ber die Feinde Macht habt und alle gutenGeister (Diique Manes), 
ich rufe euch, ehre euch, hete zu eucli um Gunst und Gnade, dafs 
ihr der romischen Quiritengemeinde Kraft und Sieg verleihen, 
die Feinde aber der romischen Quiritengemeinde mit Furcht, 
Schrecken und Tod schlagen wollt. Wie ich es mit Worten ge- 
sagt, so weihe ich fur das gemeine Wesen der Quiriten, das 
Heer, die Legionen und Hiilfsvolker der Quiritengemeinde die Le- 
gionen und Hiilfsvolker der Feinde mit mir alien guten Geistern 
und der Erde (Diis Manibus Tellurique)”. Darauf giirtet er sich 
mit dem Gabinischen Gurt, springt in voller Rustling aufs Pferd 
und jagt mitten hinein in die feindlichen Heerschaaren. Et *var 
als ob ein wilder Geist des Schreckens vor ihm hergehe, als ob 
er die Feinde mit sich in die Unterwelt hinabziehe. Wie er sank, 
wie er sttirzte, ergossen sie sich in wilder Flucht fiber das Blacli- 
feld; man fand seinen Leichnam erst am folgenden Tage, so dicht 
waren die feindlichen Leichen und Speere fiber ihm aufgeschfittet. 
Livius setzt zur Erlauterung desGebrauches hinzu, dafs derOber- 
feldherr, wenn er die Legionen der Feinde devovire, nicht immer 
sich selbst zu devoviren brauche, sondern dafs auch jedcr andre 
romische Btirger und Legionarsoldat seine Stelle vertreten konne. 
In dem Falle dafs der Devovirte nicht selbst umkomme mfisse 
ein wenigstens sieben Fufs hohes Bild von ihm in der Erde be- 
graben und dariiber einblutiges Sfihnopfer gebraclit werden; wo 

1) Liv. VIII, 6. 9. 30, X, 28. 29, Val. Max. 1, 7, 3. 

30* 
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ein solches Bild begraben sei, diirfe kein romischer Magistrat 
seinen Fufs hinsetzen. Wenn ein Oberfeldherr sich devovire 
und nicht wie Decius wirklich den Tod leide, so konne derselbe 
ferner keine gottesdienstliche Handlung begehn, weder in seinem 
eignen noch in des Staates Namen. Bei der Devotion thue er 
gut seine Waffen dem Vidcan oder sonst einem Golte zu weihen. 
Der Speer, auf welchem er bei der Devotionsformel gestanden, 
diirfe nicht in die Hande des Feindes kommen; gescbehe es, so 
miisse Mars mit Suovetaurilien gestihnt werden. So sehr war 
auch hier das Ceremoniel ins Einzelne ausgebildet, ein sichrer 
Beweis dafs solche Devotionen in dem altera Italien bei dem blu- 
tigen Wechsel der Schlachten unter so vielen streitbaren Volkern 
nichts Seltenes waren. Auch liegt etwas Aehnliches in solchen 
Fallen zu Grunde, wo ganze Schaaren sich dem Tode weihen, 
wie bei einem Ausfall der Etrusker aus Fidena, wo eine Schaar 
sich mit brennenden Fackeln und in wilder Begeisterung, wie 
Furien auf die Romer stiirzt ’), desgleichen bei der oben S. 311 
besprochenen Vereidigung ganzer Schaaren zum Kampfe auf Le- 
ben und Tod. Ja es pflegten auch belagerte Stadte auf ahnliche 
Weise devovirt zu werden, nachdem ihre Goiter zuvor evocirt 
worden waren, gleichfalls mit einem bestimmten Ritus, von wel¬ 
chem uns abernur die Devotionsformel bekannt ist, welche sich 
der Evocationsformel unmittelhar anschlofs und gleichfalls mit 
der Berufung sowohl der Mutter Erde als des Jupiter endete1 2). 
So wird auch die in den romischen Annalen wiederholt erwahnte 
Ceremonie der lebendigen Vergrabung eines Mannes und einer 
Frau von ausliindischem Herkommen auf einer gewissen Stelle 
des Forum Boarium am besten als Devotion aufzufassen sein, 
indem aller Wahrscheinlichkeit nach dieses Paar, der Grieche und 
die Griechin, der Celte und die Celtm u. s. w. stellvertretend die 
ganze Nation bedeuten, also diese devovirt werden sollte3). Ja 

1) Liv. IV, 33. So sieht man auch die etruskischen Priester hin und 
wieder mit Schlangen und Fackeln, s. Dennis a. a. 0. 1, 256. 

2) Macrob. Ill, 9, 9, wo aber auch die Formel iiberarbeitet ist. Er 
setzt hinzu: In Antiquitatibus aulem haec oppida invent devota: Stonios(l), 
Fregellas, Gabios, Veios, Fidenas, haec intra Italiam, praeterea Cartliagi- 
ttem et Corinthum, sed et multos exei'dtus oppidaque hostium Gallorum, 
Hispanorum, A Jr or um, Maurorum aliarumque gentium,, qttas prisci lo~ 
quuntur Annates. Vgl. Iul. Capitol. Max. et Balb. 8 und Flav. Vopisc. ~ 
Aurelian. 21. 

3) Wenigstens mufs man dieses nach der Art wie Plinius H. N. 
XXVIII, 2, 3 uavon spricht voraussetzen: Boario vero in foro Graecum 
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diese Art von Verflucliungen und Verzauberungen (devotiones 
und defixiones), wodurch man sicli im Oflentlichen und im pri- 
vaten Leben seiner Feinde oder selbst der Angehorigen zu entle- 
digen suchte, wurde mit der Zeit immer liaufiger, vorzuglich 
unter den bosen Kaisern, einem Tiberius und einem Nero, wo 
der wildeste Aberglaube und die schmahlichste Angeberei mit 
einander wetteiferten * 1). 

3. Die Ludi Tarentini und Seculares. 

Bei andern Gelegenheiten erscheinen die Unterweltsgotter 
von der entgegengesetzten Seite einer beilenden und verjungen- 
den Kraft, wie die Mutter Erde, Consus und Saturnus zugleich 
segnende Gotter sind und der Unterwelt angehoren. So vorziig- 
lich in den merkwurdigen Ueberlieferungen von einem alten 
AJtare der Unterirdischen im Terentum, einer am Tiber gelege- 
nen Strecke des Marsfeldes, an welchen sicli spater die Stiftung 
der Secularspiele anlehnte. Der Name Terentum oder Tarentum 
hangt wahrscheinlich mit dem sabinischen Worte terenum d. i. 
molle zusammen, so dafs er ein weiches Uferland, eine Marsch 
bedeuten wurde2). In den Ueberlieferungen der Secularspiele 
wird immer hervorgehoben, dafs dort einmal ein Feuer oder ein 
feuriger Dampf aus der Erde aufgestiegen sei, dalier dieser Theil 
des Marsfeldes auch das feunge (campus ignifer) genannt 
wird3). Man schrieb diese Wirkung den unterirdischen Gottern 
zu und stiftete ihnen deshalb einen Altar, welcher sich wie der 
des Consus in der tiefen Erde befand und nach der spaleren Le- 

Graecamque defossos aut aliarum gentium cum quibus turn res esset 
etiam nostra aetas vidit etc., wahrend andre Schriftsteller diese Opfer als 
Siihnungsopfer schildern, die auf Veranlassung der sibyllinischen Bu¬ 
cher von Zeit zu Zeit wiederholt wurden, s. Becker Handb. d. R.A. 1,485. 

1) Tacit. Ann. II, 69, III, 13, IV, 52, XII, 65, XVI, 31. Vgl. Plin. H. 
N. XXVIII, 2, 4 defigi quidcm diris precationibus nemo non metuit, die 
Inschriften b. Henzen z. Or. 6114ff., 7408. 7409 und Marquardt Handb. 
IV, 134. 

2) Macrob. S. Ill, 18, 13 Nux terentina dicitur quae ita mollis estut 
vix attrectata frangatur, De qua in libro Favorini sic reperitur: Item 
quod quidarn Tarentinas oves vel nuces dicunt, quae sunt terentinac a te- 
reno, quod est Sabinorum lingua molle, unde Terentios quoque dictos pu- 
tat Varro ad Libonem primo. Es ist das griechische t£qsv, das ge- 
wohnliche lateinische teres und tener. Andre Ableitungen b. Fest. p. 351. 

3) Valer. Max. II, 4, 5, Zosim. II, 1—3, vgl. Becker Handb. 1, 628. 
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gende scbon in dem Kriege zwischen Rom und Alba Longa 
gestiftet worden ware. In diesem sei den Romern ein in schwar- 
zenFellen gehullter Mann von scbrecklichem Ansehn erschienen, 
welcher vor der Schlacht ein Opfer fiir die Unterwelt gelordert 
babe; eine Ueberlieferung welche zugleich an den Gebrauch der 
Devotion und an den feuerspeienden Cacus, welcher wohl auch 
nur eine Erscheinung des Gottes der Unterwelt ist, so wie an 
den Orcus der romanischen Mahrchen erinnert, in welchen jener 
alte Todesgott gleichfalls wie ein schwarzes, behaartes und riesi- 
ges Ungethiim geschildert wird J). Damals also sollen die Romer 
jenen Altar gestiftet, denselben aber nach dem Opfer wieder zu- 
geschiittet haben, bis er bei einer aufserordentlichen Veranlas- 
sung, wo dieselben Gotter derTiefe sich als heilendezu erkennen 
gaben, von neuem aufgefunden wurde. Rei einer schweren Seu- 
che, welche Rom und die Umgegend verheerte, erkrankten dem 
Valesius, einem reichen Rauer in der Gegend des sabinischen 
Fleckens Eretum am obern Tiber seine Kinder, zwei Sohne und 
eine Tochter, dergestalt dafs man an ihrem Leben verzweifelte. 
Der Vater geht an den Heerd um warmes Wasser fiir die Fie- 
bernden zu bolen, da fallt er in seiner Yerzweiflung nieder vor 
den Laren des Hanses und bietet sein Leben fiir das der Kinder. 
Alsbald ertont eine Stimme, die Kranken wiirden genesen, wenn 
er sie auf dem Tiber nach Tarent bringe und dort mit warmem 
Wasser vom Heerde des Dis Pater und der Proserpina erquicke. 
Valesius denkt an die Stadt Tarent, tragt die Kinder in einen 
Kahn und schifft stromabwarts, bis ihn die Nacht am Marsfelde 
zu landen nothigt. Die Kleinen liegen wieder im Fieber und lei- 
den Durst; da er im Schiffe kein Wasser warmen kann, hort er 
von dem Schiffer dafs in der Nahe ein Rauch aufsteige, an einem 
Orte den man Tarentum nenne. Er erkennt seinen Irrthum, 
schopft Wasser aus dem Flusse, warmt dieses an jener Stelle 
und bringt es den Kindern, welche darauf in einen tiefen Schlaf 
fallen und genesen. Als sie erwachen erzahlen sie dem Vater, sie 
batten im Traume geselui wie ihnen ein unbekannter Gott mit 
einem Schwamm den Korper abgewaschen babe; derselbe habe 
gefordert dafs bei dem Altare des Dis und der Proserpina, wo- 
her ihnen der heilende Trank gekommen sei, dunkle Opferthiere 
geopfert und nachtliche Lectisternien und Spiele gehalten wer- 
den sollten. Der Vater lafst nun auf jener Stelle nachgraben; da 
findet sich zwanzig Fufs tief unter der Erde jener Altar mit einer 

1) Grimm D. M. 454, vgl. oben S. 47, 4. 
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Dedication an die Unterirdischen. Als Valesius das vernommen, 
opfert er die dunklen Opferthiere (furvas hostias) und feiert die 
Spiele und Lectisternien drei Nachte hinter einander, weil ihm 
drei Kinder durchjene Gutter vom Tode errettet worden waren1). 
Es ist dieses die Familiensage der Valerier von deni Ur- 
sprunge derSecularspiele, deren Geschichte ein gelehrtesMitglicd 
dieser Familie, der Geschichtsschreiber Valerius Antias mitEifer 
untersucht hatte. Valesius oder Valerius, der reiche sabiniscbe 
Bauer, ist der Stanimvater der romischen Valerii, deren Name 
Heil und Wolilsein bedeutete und wirklich der mytbische Aus- 
druck alter gentiler Sacra der Heilgotter, in diesem Falle der un¬ 
terirdischen, gewesen sein mag. In einem andern Berichte lautet 
die Erzahlung nocli wunderbarer. Ein Blitz schlagt die Baume 
des Hains (der Laren) nieder, der vor dem Hofe steht. Das be- 
deutet den Tod der Kinder. Verzvveifelnd fallt nun Valerius am 
Heerde nieder und verspricht seine Seele und die seiner Frau fur 
die Kinder: da ertont dieselbe Stimme aus dem zerstorten Haine. 
Immer ist die Hauptsache, dafs er an jener Stelle im Marsfelde 
durch die unterirdischen Gotter Genesung fur seine Kinder ge- 
funden und darauf den nachtlichen Gottesdienst derselben gestiftet 
babe. Er selbst, dieser Stanimvater der Valerier, soil danach be- 
nannt worden sein Manius Valerius Terentinus, von den Maneri, 
von der Heilung und nacb dem Terentum. 

Also wabrscheinlich Gentilsacra, welche wie so manche an- 
dre mit der Zeit zu offentlichen erhoben wurden: wobei es 
interessant ist zu beobachten wie die doppelte Beziehung dieses 
Gottesdienstes, die auf die Unlerwelt und die auf Heilung und 
Verjiingung, sicli auch in dieser neuen Gestalt behauptet hat und 
immer dieselbe geblieben ist, Leider ist nur die Ueberlieferung 
von den romischen Secularspielen eine sehr verworrene. Die 
Familienanspruche der Valerier und die kunstlichen Bereclinun- 
gen und Erdichtungen der Sibyllinischen Quindecimvirn, welche 
seit August, vermuthlich auch schon friiher officiell mit diesen 
Spielen zu thun hatten und sie deshalb moglichst alt zu ma- 
clien suchten, endlich verschiedene Methoden ein sogenanntes 
Seculum zu berechnen durchkreuzen sich hier dergestalt, dafs es 
schwierig ist eine klare Uebersicht der Hauptsachen zu geben2). 

1) Vielmehr ist die Dreizahl der Kinder erst aus der Dreizahl der 
Nachte entstanden. Diese Zahl ist bei alien Siihnungen wie beini Todten- 
dienste die heilige. 

2) Vgl. Roth iiber d ie romischen Secularspiele im Rh. Mus. f. Philol. 
1853 S. 370ff. 
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Was zunachst den Begriff eines Seculum betrifft, so ist 
derselbe in dieser Gestalt etwas Etruskisches und durch Vermitt- 
lung der etruskischen Haruspicin nach Rom gekommen. Zu¬ 
nachst bedeutet seculum dasselbe was Generation oder Zeitalter 
(cclcov), eine bestimmtePeriode, innerhalb deren sich das Leben 
der Menschen oder der Staaten vollendet und abschliefst1). Die 
Staaten durchleben viele Secula, derMensch nur ein einziges, wel¬ 
ches nach der Theorie der Etrusker fur das Leben der Staaten 
zum Maafsstabe diente. Wer von den am Griindungstage einer 
Stadt Gebornen am langsten lebte, gab nach den etruskischen 
Ritualbuchern durch die Dauer seines Lebens bis zu seinem To- 
destage das Maafs des ersten Seculum, der von den an diesem 
Tage Gebornen am langsten Lebende das des zweiten u. s. f. Um 
aber solcheZeitabschnitte noch aulfallender zu machen, werden von 
den Gottern vor dem Ablaufe jedes Seculums Zeichen geschickt, 
welche die Menschen auf eine neue Wendung derDinge vorbereiten 
sollen: allerlei aufserordentlicheNaturerscheinungen, iiber welche 
in den Btichern der etruskischen Haruspices genaue Aufzeich- 
nungen zu linden waren. Daher auch die Geschichtsbticher der 
Etrusker, welche nach Varro seit dem achten Seculum ihrer Nation 
gefiihrt wurden, sowohl iiber die Zalil der ihrer Nation im Ganzen 
gegonnten Secula als iiber die Dauer, Wendepunkte und Zeichen 
der einzelnen Secula berichteten. Da stehe geschrieben dafs die 
ersten vier Secula jedes 100 Jahre gedauert habe, das funfte 123, 
das sechste 180, das siebente gleichfalls 180, das achte sei das 
laufende, das neunte und das zehnte seien noch zu erwarten und 
wurden die letzten sein. Auch in Rom wurden ahnliche Zeichen 
beobachtet, z. B. im J. 666 d. St., 88 v. Chr., wo der Marsische 
Krieg zu Ende ging, der scharfe Klageton einer Trompete, wel- 
cher bei heiterm Himmel so laut ertonte, dafs alle Menschen sich 
dariiber entsetzten2): worauf „die Weisen unter den Etruskern” 
sich in demselben Sinne, nur mehr im Geschmacke der Geist- 
lichkeit vernehmen lassen. Ein andres Zeichen der Art schien 
dem etruskischen Aruspex Vulcatius der Stern zu sein, welcher 

1) Varro 1. 1. VI, 11, Censorin d. d. n. 17, Zosim. II, 1. 0. Muller 
Etr. 2, 232 glaubt dafs seculum und r\Xiy.(a dasselbe Wort ist. Auf den 
iguvinischen Tafeln und oskischen Sprachdenkmiilern bedeutet zicolom 
nicht seculum, sondern dies, s. Aufrecht und Kirchhoff Umbr. Sprachd. I. 
107, II, 72. 

2) Auch Varro hatte davon erzahlt, in einer eignen Schrift de se- 
culis, s. Serv. V. A. VIII, 526, vgl. Suid. v. ZvlXag, Dio fr. 102 p. 91 
Bekker. 

I 
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bei den Leichenspielen des Casar im J. 43 v. Chr. bei hellem 
Tage erschien und von Octavian fur den Geist seines Adoptiv- 
vaters erklart wurde. Jener Aruspex nannte ihn dagegen vor 
allem Yolk einen Kometen, welcher den Ausgang des neunten 
und den Anfang des zehnlen Seculums verkiindige, mit dem Zu- 
satze dafs er selbst alsbald seinen Geist aufgeben vverde, weil er 
gegen den Willen der Gutter dieses Geheimnifs verrathen babe. 
Und wirklich sank er noch vor deni Scklufs seiner Rede entseelt 
zusammen 1). 

Dafs es auch die sibyllinischen Bucher an solchen Weissa- 
gungen von einer periodischen Erneuerung der Dinge nicht feh- 
len liefsen, beweist das merkwurdige Gedicht Virgils, die vierte 
Ecloga. Auch waren es diese Bucher, vvelche zu der Stiftung 
regelmafsig wiederkehrender Secularspiele die erste Veranlassung 
gaben, wie es scheint erst iin Yerlaufe desersten punischen Krie- 
ges; denn alle friiheren Secularspiele sind erst durch spatere 
chronologische Kliigelei in die romischen Annalen gekonnnen. 
Und zwar scheint man sich dabei eben an jene gentilen Tradi- 
tionen der Valerier angeschlossen zu haben: ein Beweis mehr, 
dafs diese wirklich fruher des Dienstes der Unterirdischen auf 
demTerentum pflegten, bis iinLaufe des ersten punischen Kriegs 
die ersten offentlichen ludi Tarentini und hernach, je nachdera 
man das Seculum zu 100 oder zu 110 Jahren berechnete, den- 
selben Gottern regelmafsige ludi Seculares veranstaltet wurden. 
So soil schon der erste Consul P. Valerius Poplicola jenen von 
dem Ahnherrn seines Geschlechts gestifteten Gottesdienst auf 
Veranlassung einer Pest wiederholt haben, nach Einigen im J. 
245, nach Andern im J. 250 d. St., dann wieder ein Valerier im 
J. 298 d. St., wo M. Valerius und Sp. Verginius Consuln waren: 
daher nachmals Einige jene Spiele des ersten Consuls, Andre 
diese spatern fiir die ersten romischen Secularspiele gehalten 
wissen wollten2). Eben so liegen uber die zweiten ganz ver- 
schiedne Berichte vor, indem einige Referenten das J. 353 d. St. 
nennen, wo Rom wieder von Krankheit und Noth bedrangt ge- 
wesen sei und unter den Militartribunen des Jahres wirklich wie- 

1) Serv. V. Eel. IX, 47. Die Berechnung der dem romischen Volkc 
zugemessenen Dauervon 1200 Jahren bei Censorin 17, 15 ist dagegen ein 
Resultat romischer oder uinbrischer Auguralwissenschaft, nicht etruski- 

scher Haruspicin. 
2) Val. Max. II, 4, 6, Zosim. Ill, 3, vgl. Fest. p. 329, Censorin. li, 

Plut. Popl. 21. 
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der ein Valerier genannt wird >), dahingegen Verrius Flaccus das 
J* 406 d. St., die Aufzeichnungen der Quindecimvirn, eine Haupt- 
quelie dieser apokryphischen Nachrichten, dagegen das J. 408 
genannt zu kaben scheinen* 2), immer solche Jahre wo ein Vale¬ 
rier Consul war. 

Die wirklichen ersten Secularspiele, gewr6hnlich galten sie 
fur die dritten, wurden nach den glaubwiirdigsten Berichten im 
J. 505 d. St., nach den Aufzeichnungen der Quindecimvirn im 
J. 518 gehalten, auf Veranlassung der sibyllinischen Bucher und 
als ludi Tarentini, aber mit dem Beschlusse (und erst dadurch 
wurden sie Secularspiele), dafs sie fortan mit jedem neuen Se- 
culo wiederholt werden sollten. Ohne Zweifel war es diesesmal 
noch der Glauhe anErneuerungderZeiten und Abwendung einer 
schweren Gelahr, welcher den Anlafs zu der Wahl grade von die- 
sen Spielen der Unterirdischen gab. 1st dieser Glaube mit der 
Zeit verloren gegangen, so war das die naturlicheFoIge der ganz 
mechanischen Berechnung des Seculums zu 100 oder 110 Jahren; 
denn so dilferirte naclimals die Bechnung, woven eine neue Ver- 
wirrung der Zeiten und unter den Kaisern sogar eine lacherlich 
oft wiederholte Feier der Secularspiele die Folge war. Damals 
gab der ungiinstige Verlauf des ersten punischen Kriegs und eine 
aufserordentliche Sorge den Anstofs; nehmlich der Blitz hatte in 
die alte Servianische Mauer zwischen der p. Collina und Esqui- 
lina so heftig eingeschlagen, dafs ein Theil derselben trotz ihrer 
aufserordentlichen Festigkeit eingestiirzt war. Die sibyllinischen 
Bucher versprachen Hulfe in der Noth, wenn man den unterirdi¬ 
schen Gottern, d. h. dem Dis und der Proserpina im Marsfelde 
(vielleicht wurden hier zuerst die griechischen Namen anstatt der 
alteren einheimischen genannt) in drei auf einander folgenden 
Nachten Tarentinische Spiele halte und dazu dunkle Opferthiere 
(furvas hostias) schlachte, auch eine regelmafsige Wiederkehr 
diesei Spiele nach Ablauf jedes Seculums gelobe3 *): das war also 

D Yale™S P°*;‘*;us IV. Zosimus II, 4 nennt ihn irrig einen Con- 
su . JNach Liv. V, 13 wurde um dieselbe Zeit das erste Lectisternium 
gehalten 

2) Fest. p. 329 in einer verstiimmelten Stelle nannte ein Jahr wo Po- 
pillius Laenas Consul war, vermuthlich das J. 406, M. Pop. Laen. IV, M. 
Valerio Corvo Coss., die Commentarii XV vir. b. Censorin 17 (p.47 ed O 
Jahn) das J. 408, M. Valerio Corvo II, C. Poetilio Coss. 

3) Censorin 17, vgl. Comm. Cruq. z. Horat. Carm. Saec. 1, wo der 
Ursprung dieser Spiele sogar auf JNuma zuriickgefiihrt wird, Liv. Epit. I. 
AL1X, Val. Max. II, 5, 5. Bernays macht im Rh. Mus. f. Phil. XII (1857) 
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die eigentliche Stiftungsurkunde, aus vvelcher die sacralen Be- 
stimmungen jener Legende naturlich erst spater entstanden sind. 
Andre sprechen von einer Feier dieses Festes an drei Tagen und 
drei Nachten und einem schon damals abgesungenen Secularcar- 
men; doch ist zu befiirchten dafs diese Angabe erst aus der 
spateren Feier der Secularspiele unter August auf diese frtihere 
ubertragen ist. 

Neue Widerspruche sind binsichtlich der vierlen, eigentlich 
der zweiten Secularspiele zu schlichten. Wahrscheinlich wurden 
sie grade hundert Jahre nach den ersten, also im J. 605 d. St., 
149 v. Chr., zu Anfang des dritten punischen Kriegs gefeiert. 
Doch verlegten sie Andre auf das J. 608, noch Andre, nament- 
lich jene Commentare der Sibyllinischen Quindecimvirn, welche 
das Seculum zu 110 Jahren berechneten, auf das J. 628 '). 

Die nachsten Secularspiele waren die des August, welche im 
J. 737 d. St., 17 v. Chr. gehalten wurden und in der Geschichte 
dieses Gottesdienstes in mehr als einer Ilinsicht Epoclie machen. 
In den Sturmen des letzten Ausganges der Republik Avar er so 
gut wie viele andre vergessen worden; August zog ihn nicht 
allein wieder hervor, sondern er erlaubte sich auch mehrere 
Neuerungen. Die merkwtirdigste babe ich schon oben S. 275 
beim Apoll besprochen; es ist die Verschmelzung des Dienstes 
der Unterirdischen mit dein der Capitolinischen Gutter und sei¬ 
nes Lieblings- und Schutzgottes, des Palatinischen Apoll: eine 
Theokrasie welche in der Geschichte des romischen Gottesdien¬ 
stes iiberhaupt sehr bemerkenswerth ist und oline Zweifel daher 
entsprang, dafs nach dem damaligen Glauben die Gnade und 
Hiilfe dieser himmlischen Gotter als Schutzgotter desStaates und 
des Kaisers bei einem so verhangnifsvollen Zeitabschnitte wohl 
noch wichtiger war als die der Unterirdischen. Dazu kam dafs 
die Quindecimvirn der sibyllinischen Bucher, die eigentlichen 
Anstifter und Anordner der Tarentinischen Secularspiele, durch 
August zugleich die Priester des palatinischen Apoll geworden 
waren. Ihnen also wurde damals auch die Berechnung der Zeit 
iiberlassen, wobei sie das Seculum zu 110 Jahren nahmen und 
von dem J. 737 riickwarts gehend auf die Jahre 628, 518, 408 
und 298 gefuhrt wurden, wo nach ihren Berechnungen also nun 

S. 436 If. darauf aufmerksam, dafs mit dem J. 505 d. St. auch die regelmii- 
l'sige und amtliche Aufzeicbnung der Prodigieu beginne, was wahrschein¬ 
lich mit der etruskischen Seculartheorie zusammenhiinge. 

1) Censorin und Liv. Epit. 1. c., Fischer, Ro. Zeittafeln z. .1.605. 628. 
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die friiheren Secularspiele trotz aller abweichenden Ueberliefe- 
rungen guter Quellen gehalten sein mufsten J). Ueber die Feier 
selbst geben Zosimus II, 5 und ein von ihm mitgetheiltes sibylli- 
nisches Orakel, welches vermuthlich damals publicirt wurde, ge- 
naue Nachricht. Yorher, es war im Sommer 1 2), ging ein Herold 
durch Rom und durch Italien mit dem auch spater bei derselben 
Gelegenheit wiederholten Rufe der Ankundigung von Spielen, 
quos nec spectasset quisquam nec spectaturus esset3). Einige 
Tage vor dem Feste wurden von den Quindecimvirn auf dem 
Capitol und im Tempel des Palatinischen Apoll die zu den vor- 
gangigenReinigungen nothigen Materialien d. b. Fackeln, Schwe- 
fel und Asphalt vertheilt, wobei alle Sklaven als nicht zur Theil- 
nabme berechtigt zuriickgewiesen wurden. Zugleicb erhielt das 
Volk an denselben Statten und im T. der Diana auf dem Aventin 
eine Spende von Waizen, Gerste und Dolmen 4). Dann begann die 
eigentliche Feier, welche jetzt sowohl den obern Gottern als den un- 
tern gait, also sowohl bei Tage als bei Nacht stattfand, drei Tage und 
drei Nachte hinter einander. Geopfert wurde dem Jupiter und 
der Juno auf dem Capitol, dem Apollo, der Latona und der Diana 
im kaiserlichen Palaste, und endlich den Parcen, den Gottinnen 
der Geburt und dem Dis nebst der Ceres und Proserpina d. i. der 
lierkommlichen Gruppe unterirdischer Gottheiten. In der ersten 
INacht begab sich der Kaiser nach dem Terentum, um dort an 
drei Altaren drei schwarze Lammer zu opfern, welche ganz ver- 
brannt wurden 5). Zugleich wurde auf einer Riihne bei kunstli- 

1) Censorin 1. c., vgl. Zosim. 1. c., Sueton Octav. 31, Dio LIV, 18. 
Alle sprechcn von den fiinften Secularspielen, ein sichrer Beweis dafs auch 
das bei Censorin erwahnte Edict des August nach vorhergegangner Be- 
rechnung der Quindecimvirn denselben Ausdruck gebraucht hatte. Die 
Disposition des Festes machte Atejus Capito, der beriihmte Jurist und eben 
so grolse Kenner des pontificalen Rechts. 

^ .^an.vermuthet im Juli, zur Zeit der ludi Apollinares. Die An- 
gabe bei Zosimus xaxa vy wgav tov Vsqovs wird bestatigt von Claudian 

e VI Cons. Honor. 38S iarn flavescentia centum messibus aestivae deton- 
dent (xargara falces etc. 

3) Diesen Herold siebt man auf den Miinzen Augusts von diesem 
ahre und auf denen der Gens Sanquinia, ferner auf denen Domitiahs, s. 

Eckhel D. IN. VI p. 385. Ueberhaupt sind die romischen Miinzen, nament- 
lich die Domitians, reich an Beziehungen auf diese aufserordentliche Feier. 

4) Auf den Miinzen Domitians, wo der Kaiser selbst bei diesen Ver- 
theilungen priisidirt, werden diese FRVGes genannt, jene Reinigungsmittel 
(tu xu&ctQOta, kvfxaTa) dagegen SVFfimenta. 

5) Nach den Miinzen Domitians wurde bei derselben Gelegenheit von 
dem Kaiser der Tellus ein Schwein geopfert, vgl. Horat. Carm. sec. 29 



LUDI SECULARES. 477 

cher Beleuchtung ein fur diese Gelegenheit gedichteter Gesang 
vorgetragen, auf welchen die herkommlichen Spiele folgten. An 
dem auf diese Nacht folgenden Tage zog eine Procession aufs 
Capitol, um hier die vorgeschriebenen Opfer zu bringen, und von 
dort zu jener Buhne, um Apollo und Artemis zu feiern. In den 
folgenden Nachten scheinen die Opfer und Spiele der Unterirdi- 
schen wie fruher fortgedauert zu haben; am zweiten Tage aber 
zogen die Frauen aufs Capitol, um dort auch ihrerseits zu beten 
und zu singen. Endlicli am dritten Tage wurde der Gesang im 
Tempel des Palatinischen Apollo von neun Knaben und Madchen 
aufgefiihrt, verschiedne Hymnen und Paane in griechischer und 
in lateinischer Sprache, darunter bekanntlich das fur diese Gele¬ 
genheit bestimmte Gediclit des Horaz. 

Auf diese Spiele des August folgten schon im J. 800 unter 
Claudius neue Secularspiele, weil dieser Kaiser, beilaufig ein ge- 
lehrter Alterthumler, der Ueberzeugung war dafs August und 
seine Rathgeber nicht die rechte Zeit beobachtet hatten. Also 
ging er auf die allerdings besser beglaubigte Ueberlieferung zu- 
ruck, nach welcher die dritten und vierten Secularspiele um 500 
und 600 gefeiert worden waren, behauptete dafs die fiinften hat- 
ten um 700 gefeiert werden miissen, und glaubte seinerseits die 
eben bevorstehenden nicht unterlassen zu diirfen. So zog denn 
wieder der Herold mit seinem stattlichen Rufe durch Stadt und 
Land, wurde aber nicht wenig ausgelacht, da wohl noch Manche 
lebten, die vor 63 Jahren die Spiele des Augustus mitgemacht 
hatten; ja es fand sich sogar ein Mime, der damals getanzt hatte und 
jetzt von neuem auftrat* 1). So gab es nun vollends zwei verschie- 
dene Canones, welchen die spateren Kaiser nach Belieben folgen 
konnten. Und wirklich fandea beide ihre eifrigen Anhanger, was bei 
der zunehmenden Lust an Schauspielen aller Art nicht auffallen 
kann. So folgte dem Canon des August zunachst Domitian bei 
der im J. 841, also 41 Jahre nach der des Claudius veranstalte- 
ten Feier, von welcher sowohl die Dichter als die Miinzen der 
Zeit zeugen und bei denen der Geschichtsschreiber Tacitus als 
Quindecimvir beschaftigt gewesen sein mufs2): ferner Septimius 

nach Andern in dieser ersten Nacht am Tiber den Unterirdischen ein Bock 
und ein Lamm, spater auf dem Capitole dem Jupiter ein Stier, Auch der 
Gesang der Knaben und Madchen im T. des Palat. Apoll, gleichfalls in Ge- 
genwart des Kaisers, ist auf diesen Miinzen abgebildet. 

1) Sueton Claud. 21, Plin. H. N. VII, 48, 49, Censorin 17, 11. 
2) Tacit. Ann. XI, 11, vgl. Martial. IV, 1, 5, X, 63, Stat. Sily. I, 4, 



478 SIEBEiNTER ABSCHNITT. 

Severus im J. 957 d. St., die achten Secularspiele in der ganzen 
Reihe, wobei freilich der Abstand von 110 Jahren nicht ganz 
genau beobachtet wurde* 1). Dahingegen dem das Seculum zu 
100 Jahren berechnenden Canon des Claudius vielleicht Antoni¬ 
nus Pius folgte2), dann gewifs die beiden Philippe, Vater und 
Sohn, welche im J. 1001 nach sicherer Ueberlieferung derMun- 
zen und der Scbriftsteller wieder Secularspiele gefeiert haben3). 
In den folgenden Zeiten ging man sogar noch einen Schritt weiter, 
indem man fortgesetzt an beiden Canones festhielt, aber das 
Maafs eines Seculums auf die Halfte reducirte, also das des August 
aul o5, das des Claudius auf 50 Jahre. So istes zu erklaren dafs 
Gallien schon wieder im J. 1012, also 55 Jahre nacb den Spielen 
des Septimius Severus, und Diocletian und Maximian im J. 1051, 
also 50 Jahre nach denen der beiden Philippe Secularspiele hiel- 
ten4). Diese sind aber auch die letzten geblieben, denn weiterhin, 
in den Zeiten des Constantin, war das Heidenthum schon zu ohn- 
machtig geworden, als dafs man auf diese veralteten Traditionen 
wieder hatte zuriickkommen mbgen. 

4. Die ludi Taurii. 

Aufser diesen Spielen werden noch ludi Taurii als solche 
genannt, welche gleichfalls dem Dienste der Unterirdischen ge- 
golten batten. Sie sollen schon unter Tarquinius Superbus und 
zwar auf Veranlassung einer Seuche gestiftet sein, und der Name 
soil mit dem herkommlichen Opfer der unfruchtbaren Tbiere zu- 
sammenhangen 5). Da diese Spiele im Circus Flaminius began- 
gen wurden, die Secularspiele im Marsfelde beim Terentum, so 
mfissen sie von diesen verschieden gewesen sein, wie beide denn 

17, IV, 1, 37, Sueton Domit. 4, Zosirn. II, 4, Censorin 1. c. Der Altar im 
ferenturn wurde nacli jeder Feier wie der des Census von neuem zu- 
geschiittet. 

1) Herodian III, 8, Eckhel D. N. VII p. 185. 
2) Aurel. Victor Caes. 15 celebrato magnifiee Urbis nongentesimo. 
3) Aur. Viet. Caes. 28, vgl. Eckhel D. N. VII p. 323sqq. und den 

Chronogr. v. J. 354 p.647 ed. Mommsen: Hi seculares veros in Circo Max. 
ediderunt. 

4) Eckhel D. IN. VII p. 409, VIII p. 20 sqq. 
5) Serv. V. A. II, 140, nach welchera die hostia taurea d. i. sterilis 

der forda d.i. gravida entgegengesetzt wurde. Andre Erklarungen b. Paul, 
p. 350, Fest. p. 351. 
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auch der Zeit nacli keineswegs zusammenfielen 1). Also vermuth- 
lick eine ahnliclie Art von Spielen, nur dafs sie nicht wie die 
Secularspiele regelmafsig, sondern unregelmafsig und in Folge 
aufserordentlicher Veranlassungen, wie sic innerhalb der langen 
Fristen der Secularspiele von Zeit zu Zeit vorkommen mochten, 
den unterirdischen Gottern geloht und geliallen wurden. 

5. Bestattungsg'ebrauche und Todtenfeier. 

Mancherlei Licht auf die Vorstellungen von der Unterwelt 
und dem Scliicksal der Verstorbnen werfen auch die Gebrauche 
der Todtenbestattungund die verschiednen auf Todtendienst und 
Unterwelt bezugiichen Opfer und Feste, von denen wir im Fol- 
genden das Wichtigste d. b. dasjenige was religiosen Inhalts ist 
hervorheben. 

Bei den Gebrauchen der Bestattung lassen sich vier Acte 
unterscheiden, der der Ausstellung des Leichnams, collocatio, 
TCQoS-soig, der des Leichenzugs, der exsequiae, pompa funebris, 
ferner der der Bestattung, in alterer Zeit humatio, spater funus 
itn engern Sinne des Worts2), endlich der unmittelbar folgen- 
den Familien- oder offentlichen Feier des Verstorbnen d. h. der 
feriae denicales und der ludi funebres. So lange der Todte im 
llause ist, ja so lange er nicht rite bestattet d. h. durch alle ihm 
nach religiosem Herkommen und pontificalem Gesetz gebuhren- 
den Ceremonien zu einem seligen Geiste geweiht ist, so lange 
gilt das Haus und die Familie fiir unrein (domus funesta), denn 
alles Todte verunreinigt. Daher eine ganzeReihe von Reinigungs- 
und Suhnungsgebrauchen, welche gleich bei der Bahre des Ver¬ 
storbnen beginnen. Zur Warnung fiir alle Voriibergehende, 
namentlich fiir die Priester, wird eine Kiefer oder eine Cypresse 
vor die Thiir gestellt3); das Haus selbst wird mit einer eignen 
Art von Besen ausgekehrt, daher der als Erhe zur Bestattung 

1) Vgl. Varro 1. 1. V, 154 und Liv. XXXIX, 22, nach welchem im J. 
567 d. St. zwei Tage lang ludi Taurii gefeiert wurden. 

2) Serv. V. A. II, 539 funus enim est iam ardens cadaver, quod dam 
portatur exsequias dicimus, crematum reliquias, conditum iam sepulcrum. 
Vgi. Sueton Dom. 15. In dem iilteren Sprachgebrauch ist funus das Gauze 
der Bestattung, speciell der Leichenzug. 

3) Plin. H. N. XVI, 10, 18; 33, 60, Serv. V. A. Ill, 64, IV, 507 u. A. 
Die Raucherpfanne bei der Bahre (Paul. p. 18 acerra) diente wohl nur zur 
Reinigung der Lul't. 
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Verpflichtete der Auskehrer (everriator, s. oben S. 333) genannt 
wurde; fernerwurde gleicb jetzt, imAngesichte des Leichnams die 
porca praesentanea, und spater, vor der nachsten Erndte, die 
porca praecidanea geopfert (S. 406), beide um die Familien zu 
reinigen und die Ackergottin, welche die Yerstorbenen in ihren 
Schoofsaufnimmt, giinstigzu stimmen. Dannfolgte, nachdem die 
Ausstellung angeblichsiebenTage lang gedauert halte *), der Lei- 
chenzug fiber das Forum vor dieStadt, vor welchem Thorejedes- 
mal das Begrabmfs war, gewohnlich mit einem sehr zahlreichen 
Gefolge und prachtiger Ausstattung, Leichenmusik, Klageweibern, 
Mimen u. s. w., wie denn schon die zwolf Tafeln gegen diesen 
Luxus einschreiten mufsten. Endlich schritt man zur Beerdigung, 
liumatio, denn dieses blieb auch spater der gewohnliche Ausdruck, 
obgleich man daroals mit seltenen Ausnahmen die Todten ver- 
brannte: eine wahrscheinlich von den Etruskern und den Griechen 
angenommene Sitte, da die Todten frfiher sowohl in Italien als 
ziemlich allgemein bei alien Volkern begraben, d. h. der Mutter Erde 
wiedergegeben wurden, dafs sie sie berge und heilige-); denn 
auch in dieser Hinsicht ist der religiose Glaube die Seele des 
aufserlichen Gebrauchs. Namentlich war in Rom das ganze Pon- 
tificalgesetz Numas, in welchem die Sorge ffir die Todten einen 
Hauptabschnilt bildete, auf die Voraussetzung des Begrabens be- 
grfindet, und in einzelnen Geschlechtern behauptete sich die alte 
Sitte sehr lange, z. B. in dem der Cornelier bis Sulla, welcher 
aus Furcht vor Wiedervergeltung, da er sich an den Reliquien 
des Marius vergriffen hatte, zuerst von dem alten Gebrauche sei¬ 
nes Hauses abgewichen sein soli. Auch hatte das Pontificalge- 
setz selbst ffir die spatere Zeit des Verbrennens einige symboli- 
sche und stellvertretende Gebrauche der frfiheren Beerdigung 
zur unumganglichen Bedingung eines rechten Begrabnisses ge- 
macht d. h. eines solchen, welches die Kraft hatte, zugleich die 
Reste des Yerstorbenen zu heiligen und die Familie seiner Hin- 
terbliebenen zu reinigen1 2 3). Besonders gehort dahin die Sitte, 

1) Serv. V. A. V, 64 yd pud mctiores ubicunque quis fuisset exstinc- 
lus, ad dommn suarn referebatur et illic erat septem diebus. Octavo in- 
cendebalur, nono sepeliebatur, ande Horat. Epod. 17, 48 novemdiales 
dissipare pulveres. Unde etiam ladi, qui in honorem mortuorum cele- 
brabantur, novemdiales dicuntur. Spater scheint die Ausstellung gewohn¬ 
lich nur drei Tage gedauert zu haben, s. Comm. Cruq. z. Horat. 1. c. 

2) Cic. de Leg. II, 22, 56, Tusc. 1, 12, 13, Plin. H. N. II, 63, 
Vn, 54, 55. 

3) Varro 1. 1. V, 23, Cic. de Leg. II, 22, 55 und 57, Paul. p. 148 mem- 
brum abscidi mortuo. 
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dem Todten eine Erdscholle mit in das Grab zu werfen und we- 
nigstens einen Finger von ihm nicht zu verbrennen, sondern zu 
beerdigen: vvozu dann noch verschiedene andre, von dem Reli- 
gionsgesetze vorgeschriebene und von den Pontifices iiberwach- 
te Gebrauche, Spenden und Opfer kamen, welche zusammen- 
genommen den Erfolg hatten, den Ort der Bestattung zu einem 
sepulcrum d. h. zu einem Heiligthume zu machen >), den Geist 
des Verstorbenen aber nicht allein zu beruhigen, sondern auch 
zu erhohen d. h. zu einem reinen und geistigen Wesen gleich 
den iibrigen Dii Manes zu machen1 2). Das Grab wurde mit Wein 
besprengt und dem Ear d. h. dem Geiste des Verklarten ein 
Opfer von Widdern dargebracht, ferner ein eignes Opfermahl 
fur denselben bereitet und an seinem Grabe hingesetzt, das 
ist das sogenannte silicernium, welches Wort zugleich sprich- 
wortlich fiir hochbetagte Greise gebraucht wurde, denen 
es, wie es scheint, gewohnlich preisgegeben wurde3). Aufser- 
dem sorgte man fleifsig fur Blumen und Baume auf dem Grabe, 
Myrten und Bosen, Veilchen und Lilien und andre anmuthige 

1) Daber die sepulcra maiorum zu den bffentlichen Heiligthiimern 
einer Stadt gehoren, vgl. Liv. XXVI, 13 arae, foci, deurn delubra, sepul¬ 
cra maiorum. Flor. II, 7, 4 cum ille ultra ius victoriae in ternpla, aras et 
sepulcra ipsa saeviret. Daraus entstanden mit der Zeit formliche Teuipel, 
Mausoleen u. s. w. Non. Marc. p. 464 templum et sepulcrum did potest 
veterum auctoritate, mit Hinweisung auf Virg. Aen. IV, 457, vgl. Sil. Ital. 
I, 81 ff., XV, 260fif. u. A. 

2) Vgl. Plut. Qu. Ro. 14, wo erziihlt wird, dafs beim funus die Sohne 
eines Verstorbenen mit verhiilltem Haupte, die Tochter aber mit blofsein 
Kopf und gelostem Haare zu folgen pflegten, und dann von den Hinterblie- 
benen iiberhaupt nach Varro hinzugesetzt wird: xal yaQ ini tcov zatpov, 
dig (ppGi BaQQm', neQidzQEcpovzai xaddnsQ titiHv ieqa Tif.cdjVTeg rd ruiv 
naTSQwv fxvr]fxaTa, xcd xuvciavTeg roiig yoveig oxav dariot nQuixov iv- 
tv/cogi xtsov yeyovirai top Tedvt]xoTct keyovat. Natiirlich schlofs sich 
hier die Consecration sehr leiclit an, wie in Griechenland der Heroendienst 
und die Apotheose. Vgl. Tertull. Apolog. 13 Quid omnitio ad honorandos 
eos (sc. deos) facitis quod non etiam mortuis vestris conferatis? 

3) Tertull. 1. c. Quo differt ab epulo lovis silicernium? a simpido 
obbat ab haruspice pollinctor? Nam et haruspex mortuis apparet. Ueber 
das silicernium, griecbisch negidtinvor, vgl. Fest. p.294, Paul. p. 295, wo, 
glaube ich, der Name richtig erldiirt wird, quia cuius nomine ea res in- 
stituebatur, is iam silentium center et, vgl. oben S. 454, Non. Marc, 
p. 49, Donat, z. Terent. Adelph. IV, 2, 48, Serv. V. A. V, 92, Fulgent, p. 
560, Arnob. VII, 24. Obba ist das Instrument zur Weinspende, s. Paul, 
p. 263. Auch hier waren die Zwolf Tafeln gegen den Luxus eingeschrit- 
ten, Fest. p. 158 murrata. Der pollinctor hatte fur den Leichnam sowohl 
auf dem Paradebette als bei der Bestattung zu sorgen, s. Tertull. d. Spect. 
10, Scorp. 7. 

Preller, ROm. Mythol. » 31 
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Gewaclise, denn es gait sowohl in Italien als anderswo der 
Glaube, dafs zvvischen dem Verstorbenen, der in dern Grabe 
ruhe, und den Gewachsen seiner Erddecke ein inniges Wechsel- 
verhaltnifs bestehe, ja dafs der Gemuthsart des Verstorbenen ge- 
miifs bald zartere bald wildere Gewachse aus derselben keimten, 
womit auch der bekannte Nachruf: Sit tibi terra levis! zusammen- 
hangt1). Endlich folgte zum Besdhlufs der ganzen Feierlichkeit an 
dem Grabe selbst eine Reinigung mit Wasser und Feuer und eine 
Raucherung mit Lorbeer fur Alle die am Leichenzuge theilge- 
nommen2), in der Familie aber an demselben neunten Tage der 
Bestattung das sacrum oder sacrificium novemdiale, auch 
feriae denicales (a nece) genannt, ein letztes Siilmungsopfer 
und ein Todtenschmaus, welche in grofser Stille und mit sol¬ 
dier Gewissenhaftigkeit beobachtet wurden, dafs selbst die Haus- 
thiere an diesem Tage Ruhe hatten und fiir die Soldaten, welche 
sicli nach geschehener Aushebung zu stellen batten, ausdrucklich 
die Bestattung und eine solche Familienfeier als giiltige Ent- 
schuldigung vorbehalten blieb3). Auch die Spiele, welche in 
vermogenderen Familien zu Ehre der Verstorbenen gegeben 
wurden, fielen auf diesen Tag, daher sie bald ludi funebres bald 
ludi novemdiales genannt werden4). Vornehmlich waren zu 
diesem Zwecke Gladiatorenspiele beliebt, was in dem alten Glau- 
ben seinen Grund hatte, dafs an dem Grabe eines Verstorbenen 
Blut und zwar Menschenblut fliefsen miisse5), daher sie auf 
diesem Wege in Rom zuerst Eingang fanden, man sagt nach dem 
Vorbilde etruskischer und campanischer Sitte. Zuerst soli es bei 
dem Begrabnisse des D. Iunius Brutus in demselben Jahre 264 
v. Chr., wo der erste punische Krieg ausbrach, vorgekommen 
sein dafs die von vielen Gescblechtern zum Todtenopfer gesen- 

1) Grimm D. M. 786 ff., Ixoberstein Vermischte Aufsatze Leipz. 
1858 S. 33 ff., Botticher der Baumcultus der Hellenen S. 282 292 
452 ff. 457. 

2) Paul. p. 2 aqua etigni. p. 117 laureati. 
3) Gell. X. A. XVI, 4,4, Colum. II, 22, 5, Cic. de Leg. II, 22 55. 

Vgl. Paul. p. 70 denicales feriae, Fest. p. 242 privatae feriae, Serv. V. 
A. V, 64, Porphyr. z. Ilorat. Epod. 17, 48, Tacit. Ann. VI, 5, Petron. 65. 

4) Auch diese Spiele werden, wie jene Ferien, als Beweis fiir die 
giittliche Verehrung der Verstorbnen angefiihrt, s. Varro b. Augustin C D 
VIII, 26, vgl. Macrob. S. I, 16, 4. 

5) Serv. V. A. Ill, 67, V, 78, vgl. Valer. Max. II, 4, 7, Liv. Epit. XVI. 
Ueber die Darstellungen von Leiclienspielen in den etruskischen Grabern 
von Chiusi, Tarquinii u.s.w. s. Dennis die Stadte und Begrabnifsnliitze der 
Etr. 2, 603. 1 
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deten Gefangenen paarweisc zum Kampf auf Leben und Tod ein- 
ander gegeniibergestellt wurden, worauf dieselben gewohnlich 
auf offentlichen Platzen der Stadt veranstalteten Fecbterspiele zu 
Ehren der Yerstorbnen bald allgemeinen Anklang fanden, abcr 
lange Zeit nur bei solchen Gelegenheiten herkommlich blieben. 

Aufser dieser Privat- und Familienfeier, die sich naturlich 
von Zeit zu Zeit, namentlich bei der Wiederkehr des Sterbetages, 
durch Spenden am Grabe, Bekriinzen desselben u. s. w. wieder- 
holte und unter dem Worte parentatio und parentalia verstanden 
wurde, gab es aber auch eine allgemeine und offentliche Todten- 
feier, eine Art von Allerseelenfest. wie es am Scldusse des Jahrs 
in dem allgemeinen Sulin- und Reinigungsmonate d. h. im Fe- 
bruar, von einigen Familien aber ausnahmsweise im December 
begangen wurde1). So war namentlich die Woche vor dem 
21. Februar eine herkommliche Zeit der dies p a re n tales, wo 
jede Familie ilire Todten feierte, bis endlich am 21. der Tag der 
Feralia den Beschlufs dieser Todtenfeier zu Ende des alien 
Jahres bildete und am folgenden Tage, also am 22., das allge¬ 
meine zum Gedachtnifs der Verstorbenen begangene Familien- 
fcst der Caristia gefeiert wurde, so dafs sich in diesen bei- 
den Festen die altherkommliche Eintheilung der Leichenfeier in 
das Todtenopfer am Grabe und den letzten Todtenschmaus im 
Kreise der Familie von neuein darstellt. Denn die Feralia waren 
ganz den Grabern und den in ihnen verborgenen Divi Manes ge- 
widmet2), indem man ihnen dann allerlei Speise und fromme 
Gaben brachte und sie auf jede Weise zu beruhigen suchte. Mehr 
berichtet Ovid F. II, 531 If. liber diesen Gebrauch, den die Ueber- 
lieferung auf den frommen Aeneas und dieVerehrung seines ver¬ 
storbenen Vaters zuruckfuhrte. Mit geringen Gaben sei den 
Manen genug gethan, einer bekranzten Scherbe, einer Hand voll 
Salz oder Korn, oder etwas Wein mit eingebrocktem Brode, oder 
zerpfllickten Yeilchen, der ersten Gabe des jungen Jahrs. Das solle 
man in die Scherbe thun und diese dann mitten auf dem Wege 
hinstellen und dazu ein frommes Gebet fur die armen Seelen 

1) Cic. de Leg. II, 21, 54, Plut. Qu. Ro. 34, vgl. Marquardt Handb. d. 
R. A. IV, 258 ff. Weil der Februar der herkommliche Monat der Todten¬ 
feier war, leitete man spater seineri Namen gewohnlich von einern beson- 
dern Deus Februus d.i. Dis Pater ab, welchen die altere Ueberlieferung 
aber nicht unter diesem Namen kennt, s. Macro!). S. I, 13, 3, Placid, gl. p. 
472, Io Lyd. d. Mens. IV, 20. 

2) Varro 1. 1. VI, 13, vgl. Kal. Maff. Fames., Paul. p. 85, Macrob. I, 
4, 14; 13, 3; 14, 7. 

31 * 
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sprechen. Einst im langen Kriege waren sie vergessen vvorden. 
Da beiiel die ganze Stadt ein grofses Sterben und die Seelen ka- 
men in der Nacht schaarenweise aus ihren Grabern hervor und 
wimmerten und klagten auf alien Strafsen, in der Stadt und 
draufsen aul dem Lande, ein ganzes Heer von wehklagenden Gei- 
stern. Sobald man ihnen wieder die Ehre gegeben, war sowohl 
das Sterben voruber als dieser grausige Spuk. Doch darfman 
wahrend dieser Aller-Seelentage nur der Todten gedenken; nur 
an den Grabern darf die Fackel leuchten, nicht im frohlichen Ge- 
drange des Hochzeitszuges; nur dort darf geopfert werden, den 
Manen und den unterirdischen Gottern, nicht den ubrigen Got- 
tern, deren Tempel in diesen Tagen vielmehr verscldossen wur- 
den1). Namentlich war dieses auch die Zeit wo man jener Spuk- 
gestalten des alten Volksglaubens, der Mania, Muta und Tacita 
und wie sonst die „Mutter der Laren“ hiefs, mit allerlei Mahrchen 
und abei glaubischen Gebniuchen gedachte, die sich vorziiglich in 
den Kreisen der Ammen und der Kindermadchen fortpflanzten. 
So schildert Ovid bei dieser Gelegenheit eine Alte, wie sie von 
neugierigen Madchen umgeben die Tacita durch einen Zauber ver- 
herrlicht, der gegen die bbse Zunge und den bosen Blick helfen 
sollte2 3). Erst nimmt sie mit drei Fingern der Hand drei Hauf- 
chen Weihrauch und thut diese unter die Schwelle in ein Mause- 
loch. Dann wickelt sie allerlei Spriiche murmelnd wollene Faden 
urn eine Weife von dunkler Farbe2), wobei sie sieben schwarze 
Bohnen im Munde hin und her bewegt. Endlich nimmt sie den 
Kopl einer Mana4 5), der mit Pech beschmiert und mit einer eher- 
nen Nadel durchbohrt ist, naht das Maul zu und dorrt den Kopf 
an einem Feuer, in welches sie auch Wein trdpfelt, dessen Best 
sie mit den Madchen austrinkt. Auf dieses Fest also folgten 
gleich am nachsten Tage die Caristia, welche auch das Fest der 
Cara Cognatio genannt wurdens) und dadurch sehr passend 

1) Indessen wurde auch bei den Gebeten und Opfern der parentatio 
der Aniang mit Janus und Jupiter gemacht, s. Macrob. I, 16, 25. 

2) Vs. 579 Ilostiles linguas inimicaque vinximus ora. 
3) Vs. 573 Turn cantata ligat cum fusco licia rhombo. Diese Les- 

art scheint nur besser als plumbo, weil der rhombus und das Spinnen und 
Drehen immer wesentlich zum Zauber gehort, so gut wie die licia d.h. wol- 
ene Faden, vgl. Petron. 131 ilia de sinu licium protulit varii colons' fills 

mtortumcervicemque vinxitmeant, vgl. Virg. Eel. VIII, 73, Ovid. Amor. 
1, », 8. Dagegen dienten Bleitaf'eln zum Eingraben von Zauberspriichen. 

4) Der oft erwahnte Fisch, der wegen seines Namens die Seele 
amma, vertritt. ’ 

5) Caristia oder Charistia heifst das Fest bei Ovid F. II, 615 ff. und 
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bezeichnet werden. Es war nehmlich recht eigentlich ein Fest 
der lieben Verwandtschaft, welches durch die ganze Stadt f'a- 
milienweise mit gegenseitigen Geschenken und frohlichen Mahl- 
zeiten gefeiert wurde und auf die traurige Zeit der Aller-Seelen- 
tage als ein Fest der bliihenden Gegenwart und der liebevollen 
Yereinigung aller Ilinterbliebenen folgte’). Zugleicb war es ein 
Fest der Eintracht, wo mancher alte Familiengroll ausgeglichen 
wurde, auch ein Fest des Familienruhms, indem man unter den 
Verstorbenen am meisten der beriilimten Yorfahren gedachte und 
von ihnen sang und erzahlte. Naturlich wurde auch den Gottern 
des Gesclilechts und den guten Laren des Ilauses gehuldigt, durch 
welche und mit welchen jede Familie in der ab- und zugehenden 
Schaar der Gebornen und Gestorbenen sich fortpflanzte: bis man 
am Abende mit einer Weinspende und mit herzlichen Gluckwiin- 
schen fur das Wohl der Sippen und des geliebten Yaterlandes 
auseinanderging. Vergleichen lafst sich damit ein im J. 1505 
von dem Burgermeister Jo. v. Spreckelsen in Hamburg gestiftetes 
Familienfest* 1 2), nur dafs dieses der religiosen Weihe entbehrte, 
welches dort der namentlich in Rom tief gemiithliche Dienst der 
Todten und der Hausgotter gewahrte. Alljahrlich kamen alle 
des Namens v. Spreckelsen und ihre Nachst-Yerschwagerten zum 
festlichen Mahle zusammen, am Pfingstmontage Nachmittags 4 
Uhr, daher das Fest in der Familie die „Pingst-II6g“ d. i. das 
Pfingstfest hiefs. Das Mahl hatte seine bestimmten Gerichte; 
einer der Vettern war der Ordner und Schaflher: bei ihm fanden 
sich alle Verwandte zusammen und pflegten in der geschmuckten 
Halle eines frohlichen Yerkehrs. „Sie gedachten in Treuem der 
heimgegangenen Eltern, Vorfahren oder der sonst in letzter Jah- 
resfrist geschiedenen Lieben, sie schlossen sich eintraehtiglich an 
einander, theilten Lust und Weh, freueten sich ihres Wohler- 

Val. Max. II, 1, 8, Cara Cognatio bei Tertull. Idololatr. 10 und in der lex 
collegi Aesculapi etHygieae bei Fabretti Inscr. p. 724 n. 443, vgl. Martial. 
IX, 54.55. Das Wort carus gait speciell dem Gefiihle der Verwandtschaft, 
s. Cic. d. Off. 1, 17, 57 cari sunt parentes, cari liberi, propinqui, familia- 
res, sed omnes omnium caritates patria, una complexa est. Auf einen 
ahnlichen Gebrauch in Athen deutet Plin. XXXV, 11, 40 Athenion —pin- 
xit — Athenis frequentiam quam vocavere syngenicon. 

1) Ovid vs. 617 Scilicet a tumulis et qui periere propinquis Protinus 
ad vivos ora referre iuvat, Postque tot amissos quicquid de sanguine re¬ 
st at Aspicere et generis dinumerare gradus. 

2) 0. Beneke Hamburger Geschichten und Denkwiirdigkeiten, Hainb. 
1856 S. 53 ff. 
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gehns und trosteten einander in betri'ibten Zeitlauften, stifteten 
und erhielten vertrauliche Freundschaft, beredeten auch wobl 
manch kunftig Ehebundnifs, und wo es Noth that, da halfen sie 
sich aus, in herzlicher Liebe oder um der Familie willen.“ 

6. Der Cultus der Laren. 

Das Wort Lares scheint ursprunglich wie Manes den allge- 
ineinen Sinn von guten Geistern der Erde gehabt zu haben, nur 
dafs der Begriff Manes speciell die Giite und Reinheit dieser Gei- 
ster hervorhebt, Lares dagegen eigentlich „die Herrn” bedeutet 
gleicli dem griechischen Worte rjgcoeg (S. 72), wie die italischen 
Laren und die griechischen Heroen denn in der That viel Verwand- 
tes haben. Mit der Zeit aber wurden, wie Divi Manes speciell die 
Geister der Verstorbnen sind, so auch die Laren meist fur die 
verklarten Geister der Vorfahren gehalten: wodurch eine gewisse 
Idealitat dieses Begriffs keineswegs ausgeschlossen wird, da z. B. 
der lar familiaris eines Hauses als dessen Ursprung und idealer 
Schutzgeist nicht der Geist eines verstorbnen Mitgliedes dessel- 
ben gewesen sein kann. So ist auch der Kreis, innerhalb dessen 
die Laren thiitig gedacht werden, zu ausgebreitet als dafs man 
ihn bios von den Geistern der Verstorbnen ausgefullt denken 
konnte, wie andrerseits das verwandte Wort larva wie lemur zu- 
nachst im Allgemeinen den Geist eines Verstorbnen, aniina, \pvyrj 

bedeutet, dann speciell den in der Nacht umgehenden Geist. Da- 
her die schwankenden Vorstellungen und Erklarungen der Al- 
ten, nach welchen der Volksglaube bei dem Worte Laren meist 
an die Schutzgotter der Wege und Strafsen dachte, wahrend Ni- 
gidius Figulus sie bald fur die Schutzgotter der Hauser erklart 
bald mit den kretischen Kureten und idaischen Daktylen vergli- 
chen, Varro aber bald die italischen Manen und Genien bald die 
griechischen Heroen zur Vergleichung herbeigerufen hatte1). 
Noch spater, als man die Geister aller Arten und Klassen durch 

1) Arnob. Ill, 41 vgl. Hygin. f. 139. Nach Serv. V. A. V, 64 vgl. VI, 
152 waren die Verstorbenen eines Hauses in alter Zeit sogar in demselben 
begraben worden, doch ist das wohl nur eine Conjectur um die Entstehung 
des Dienstes der Hauslaren und der Penaten zu erkliiren, die man fur die 
Geister der Verstorbenen hielt. Nach Fulgent, expos, p. 560 wurden die 
Leichen von Kindern unter vierzig Tagen dicht am Hause unter dem 
Schirmdache (suggrunda) eingescharrt, daher solche Graber suggrundaria 
hiefson. 
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einander zu werfen und nur noch etvva nach dem Unterscliiede 
von guten und bosen zu sondern pflegte, hiefs es gewohnlich 
dafs die Seelen von guten Menscben nach ihrem Tode zu Laren, 
die von bosen zu Larven wiirden ’). 

Jedenfalls war auch der Glaube an diese guten Erdgeister 
ein allgemein italischer, da er sich nicht bios bei den Latinern, 
sondern auch bei den Sabinern nachweisen lafst und bei den 
Etruskern schon wegen der Identitat des Sprachgebrauchs vor- 
ausgesetzt werden darf1 2). Und zwar wird man auch bier den 
landlichen Larenglauben gewifs fur den altesten halten durfen, 
wo sie als segnende und behiitende Geister der Flur, des Wein¬ 
bergs, der Wege und alles landlichen Verkehrs verehrt wurden, 
im Hause aber als familiares, unter denen namentlicli der lar 
familiaris schlechthin der eigentliche Schutzgeist derFamilie ist, 
der fur die Fortdauer derselben sorgt und gelegentlich auch 
selbst zeugend auftritt. So in der merkwurdigen Sage vom Ur- 
sprunge des Konigs Servius Tullius, welcher dadurch nach latei- 
nischem Glauben fur einen Solin des lar familiaris im konigli- 
chen Hause der Tarquinier erklart wird und als Sohn eines La¬ 
ren auch die Larenfeier der stadtischen Compitalien gestiftet ha- 
ben soil3), wahrend in der Familientradition der Yalerier die 
Laren des Heerdes oder des Hains vor der Thure ihres Ahnen 
im Sabinerlande dem verzweifelten Vater den Weg zur Reltung 
der Kinder zeigen (S. 470). Nicht weniger alterthumlich ist die 
Sage von dem beriihmten Seher Atta Navius, wie dieser als Kind 
in seiner sabinischen Heimath die Schweine hiitele und sich von 
seiner Heerde einst, da er eingeschlafen war, einige Thiere ver- 
laufen hatten. Er weinte bitterlich dariiber, denn er fiirchtete 
den Zorn des strengen Vaters; dann aber fafste er sich ein Herz, 
ging zu der Larencapelle des niichsten Weinbergs und bat die 
Laren mit heifsem Gebete, dafs sie ihm wieder zu seinen Schwei- 
nen verhelfen mocliten; wenn er sie wiederfmde, wolle er ihnen 
die grofste Traube in dem ganzen Weinberge darbringen. Er 
fand die Thiere und wollte das Geliibde erfiillen, aber wie 
sollte er es anfangen urn genau die grofste Traube des Wein- 

1) Apulej. d. Deo Socr. p. 152 Oudend., Augustin C. D. IX, 11, Mar¬ 

tian. Cap. II, 155. . 
2) Varro 1. 1. V, 74. Die Etrusker riihmten sich nn Besitze gewisser 

Sacra zu sein, durch welche die Geister der Verstorbnen zu Gottern (dii 
animales) d. h. zu Laren und Penaten erhoben wurden, s. Arnob. II, 62, 
Serv. V. A. Ill, 168. 

3) Dionys. Hal. IV z. A., Plin. H. N. XXXVI, 27, 70. 
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bergs aufzufinden? Traurig bat er um ein Zeichen, da fand er 
durch Eingebung die Kunst der Beobachtung des Vogelflugs und 
eine Traube von wunderbarer Grofse, woruber der Vater hinzu- 
kam und den Geist seines Sohns erkennend ihn in die Stadt zu 
den Meistern der Weissagekunst und andrer Wissenschaft fiihrte. 
So wissen wir auch aus Cicero dafs die Laren auf dem Lande 
allgemein in Hainen verehrt wurden 1), und der den sanften 
Stinimungen des landlichen Lebens ergebene Tibull versichert II, 
1, 59: „Auf dem Lande war es, dafs zuerst ein Knabe aus Friih- 
hngsblumen Kranze flocht und damit die alten Laren schmuckte”, 
wahrend nach Cato r. r. 2 jeder Hausvater, wenn er aufs Land 
geht, zuerst den lar familiaris begrufsen und erst dann seinen 
Unigang durch die Felder lialten soli. Selbst die Compitalien- 
feier des Servius Tullius ist nur fur die Uebertragung eines land- 
lichen Gebrauchs auf die Stadt zu halten, da es so gut auf dem 
Lande wie in der Stadt vici und compita gab und sowohl diese 
grofseren Quartiere als die einzelnen Hauser und Hofe neben ih- 
ren schiitzenden Silvanen auch behutende und segnende Laren 
verehrten. 

®en.lar fami 1 iaris schlechthin lehren uns verschiedene 
Stellen bei Plautus naher kennen. So in dem Prologe zur Aulu- 
lana, wo der lar familiaris selbst auftritt und den Zusammen- 
hang des Stiicks erklart. Er sei der Schutzgeist des Hauses. 
viele Jahre schon behiite er dasselbe und der Vater wie der 
Grofsvater des jetzigen Hausherrn seien seine guten Freunde ge- 
wesen. Der Grofsvater babe ihm einen Schatz anvertraut, den 
er heimhch am Heerde lierge; den wolle er jetzt der einzigen 
1 ochter des Hauses zuwenden, einem guten und frommen Mad- 
chen das ihm taglich Gaben spende, etwas Weihrauch und Wein 
Oder Kranze und sonst etwas2). Eben so Trinumm. 39ff. wo 
der Famihenvater beim Wechsel derWohnung seine Frau auffor- 

1) Cic. de Leg. II, 8, 19 lucos in agris habento et larum sedes. 11, 
•. ne.qul ea,.quf.e a maioribus prodita est cum dominis turn farnulis po- 

sitam f until v f aeque conspectu religio larium repudianda est. Vgl. Serv. 

tarL k“Lm’ 302 Und0ben S' »• '* R»“ ^ “ ■■ «• vicus 

2) Man kannte in Italien auch eine eigne Klasse von Geistern, welche 
von verborgenen Schatzen wissen und dieselben behiiten. Sie heifsen in- 
cubones und tragen Happen (ein Symbol ihres verborgenen und beimlichen 
7 esens). Wenn man lhnen dieselben raubt, kann man sie zur Offenbarung 
des Schatzes^ zwingen. Also ganz wie unsre Hausgeister. Petron. S. 38 
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dert den lar zu bekranzen, damit ihnen auch die neue Wohnung 
gesegnet sei. Neben diesem lar lamiliaris im Singular, welcher 
auch der lar schlechthin heifst oder als Lar Pater angerufen, 
auch nicht selten schlechtweg fur Haus und Heimath genannt 
wird 1), giebt es dann auch viele lares oder lares familiares, 
welche wie jener von der Familie als Schutzgotter verehrt und 
sehr oft neben den Penaten genannt und mit diesen verwechselt 
werden2), wie diese beiden Klassen von Geistern denn auch ne¬ 
ben einander auf dem Heerde verehrt wurden. Alles was die 
Familie Theures, Heimathliches und an schonen und lieben Er- 
innerungen besafs, was sie in Freud und Leid bewegte, sowohl 
die wichtigeren Momentc des Tages als die des Jahres, Geburts- 
tage, Hochzeiten, Sterbefiille, Abreise und Wiederkehr des Haus- 
vaters u. s. w., Alles pflegle man diesen Gottern ans Herz zu le- 
gen, mit ihnen zu berathen, zu ihnen dafur zu beten und bei 
dem Gebete fromme Gaben darzubringen: daher das romische 
Alterthum keinen innigeren, keinen eigentlicheren Ausdruck fur 
das was wir Heimath nennen hatte als wenn es an die Laren und 
an die Penaten erinnerte. 

Nach alter Sitte, sie erhielt sicham langsten aufdemLande, 
war das Atrium der allgemeine Familien- und Speisesaal und in 
demselben der Heerd die Statte der Laren und der Penaten, vor 
welchem die Familie bei alien feierlichen und frbhlichen Gelegen- 

1) Plaut. Merc. V, 1, 5 Dii Penates meum parentum familiaeque 
Lar Pater. Horat. Od. I, 12, 43 avitus apto cum, lare f undus. Der Pro¬ 
log1 des Laberius bei Macrob. II, 7,3 eques Romanus ex lare egressus 
meo dornum, revertar mimus. Sallust. Cat. 21 illos binas aut amplius de¬ 
mos continuare, nobis larem familiarem nusquam ullum esse? Seneca 
Med. 20 per urbes erret ignotus, egens, exsul,— incerti laris. Martial. XI, 
82, 2 lar conductus. Virgil Ge. IV, 43 gebraucht lar von dem Stocke der 
Bienen, wie er ihnen v. 155 auch Penaten zuschreibt, Valer. Flacc. IV, 44 
von dem Neste der Vogel. 

2) Cic. Rep. V, 5, 7 ad vitam autem usumque vivendi ea descripta 
ratio est iustis nuptiis, legitims liberis, sanctis Penatium Deorum Larum- 
que familiarium sedibus (d. h. durch Eintheilung des Grund und Bodens 
unter den verschiednen Familien und Hausstanden), ut omnes et communi- 
bus commodis et suis uterentur. Pro Domo 41, 108 ista tua pulchra Li- 
bertas Deos Penates et familiares jneos Lares expulit. Vgl. pro Quinct. 
26, 83 und 27, 27, Virg. Aen. IX, 258. Bei Ennius Ann. vs. 163 ist zu le- 
sen: Bosque Lares, tectum [et] nomen qui funditus cur ant. Bei Sueton 
Calig. 5 heifst es zur Characteristik der Verzweiflung nach dem Tode des 
Germanicus: lapidata sunt ternpla, subversae deum arae, Lares a quibus- 
dam familiares in publicum abiecti, partus coniugum expositi. Or. n. 1666 
lares domestici. 
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heiten zusammenkam und namentlich die taglicheMahlzeit in trauli- 
cherGeseliigkeit einnahm >). Hierstanden dieBilderderLaren,ein- 
fach aus Holz geschnitzt, daher die anmuthige Dichtung Tibulls I, 
10,15, wenn er die vaterlichen Laren um Schutz bittet, wie sie seine 
zarte Jugend, da er noch zu ihren Fiifsen herumgelaufen, behiitet 
und bewahrt liatten, dieseJben alten holzernen Larenbilder, welche 
der fromme Grofsvater mit einfachen Gaben verehrt habe, einer 
Traube,einem Aehrenkranze, in aufserordentlichen Fallen etwa mit 
einem Opferkuchen. Vorzuglich hatte die Hausfrau,die Schaffnerin 
des Heerdes, die Pflicht fur den lar familiaris und die Laren tiber- 
haupt zu sorgen, daher sie nach Cato r. r. 143 den Heerd vor 
alien Dingen rein halten und taglich ehe sie zu Bette geht abkeh- 
ren, an den Kalenden, Iden und Nonen jedes Monats aber einen 
Kranz auf den Heerd legen und dabei dem lar familiaris nach 
bestem Vermogen eine Spende darbringen und zu ihm beten 
solle, wozu bisweilen auch das Opfer eiDes Schweines hinzutrat. 
Besonders waren die Kalenden jedes Monats ein Tag solcher 
from men Gaben1 2), vor alien iibrigen Kalenden wie es scheint 
die des Maimonats, welcher Tag in dem Kal. Venusinum als Tag 
der Laralia bezeichnet wird, die nach Fest. p. 253 zu den sacra 
popularia gehorten d. h. zu solchen Gottesdiensten, welche 
ohne bestimmtere Betheiligung der Priester familienweise und in 
alien Hausstanden begangen wurden. Dahingegen der Kranz 
bei den verschiedensten Gelegenheiten, namentlich bei alien Fa- 
milienfesten die Laren schmiickte, und zwar immer ein recht 
grofser und schwerer Kranz, so dafs die kleinen Larenbilder ge- 

1) Serv. V. A. I, 726 nam, ut ait Cato, et in atrio et duobus fercu- 
T ePulabantur antiqui. Varro b. Non. Marc. p. 531, 14 in foco larum 
jamilianum. Plaut. Aulul. II, 8, 16 haec imponentur in foco nostro lari. 
Horat. S. II, 6, 65 ipse meique — ante larem proprium vescor. Ovid F. 
VI, 299 ante focos olim scamnis considere long-is mos erat et mensae cre¬ 
dere adesse deos. Plin. H. N. XXVIII, 20, 81 focus larum, quo familia 
convenit. Colum. XI, 1, 19 consuescat (villicus) rusticos circa larem do- 
mmi focumque familiarem semper epulari atque ipse in conspectu eorum 
similiter epuletur. Sobol. Horat. Epod. 11 iuxta focum dii Penates positi 
jucrunt Laresque inscripti ideo, quod ara deorum Larum focus sit habi¬ 
tus. Daher die drei Gebote nach Varro bei Non. Marc. p. 479 Noji male 
dicere, pedem in focum non imp oner e, sacrificaii und die Zusammeufas- 
sung aller Heiligthiimer einer Stadt in der Formel arae et foci, d. h. 
die Heiligthiimer der Tempel und der Hauser, s. Serv. V. A. Ill, 134. 

2) Tibull. I, 3, 33 ut mihi contingat patrios celebrare Penates red- 
dereque antiquo menstrua tura Lari. Vgl. Propert. IV, 3, 53, Horat. Od. 
Ill, 19, 9 und 23 z. A. Caelo supinas si tuleris manus nascente luna, ru- 
stica Phidyle, si ture placaris et horna fruge Lares avidaque porca. 
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wohnlich ganz in Blumen und Bliittern versteckt waren 1). Aus- 
serdem bekamen die Laren bei jeder Mahlzeit ihre bestimmten 
Opfer von Speise und Trank, die ihnen, nachdem die erste 
Schussel abgegessen war, unter andachtsvollem Schweigen in 
kleinen dazu bestimmten Sehusselchen (patellae) auf den IJeerd 
gesetzt und in die Flamme geschultet wurden, bis nach dein Rufe 
Dii propitii! die Mahlzeit fortgesetzt werden konnte2). Daher 
bei Plautus Cistell. II, 1, 46 der Ausdruck: Di me omnes magni 
minutique et patellarii d. h. die grofsen, die kleinen und die 
Hausgotter, die man taglich bekostigt und die ganz nothwendig 
zur Familie gehoren. In den verschiedensten Wendungen und 
Ausdriicken wiederholt sich dieses Gefuhl, dafs die Laren recht 
eigentlich die belebenden und beseelenden Geister des Hauses 
sind. Jedes Fest trifft sie mit, Geburtstage, der Eintritt eines 
Solins in die mannlichen Jahre, wo die Bulla der kindlichen 
Jahre den Laren geweiht wurde, das jahrliche Erinnerungs- und 
Familienfest der Caristien, die Feier der gliicklichen Riickkehr 
eines Familienmitgliedes oder eines Freundes von der Reise 
oder aus der gefahrvollen See oder aus dem Kriege, wo den La¬ 
ren auc.h wohl ein Stuck der Beute geweiht wurde, derGenesung 
aus schwerer Krankheit3), aber auch alle Noth der Familie, Diirf- 
tigkeit, Trauer u. s. w. 4). Die Bilder, welche auf dem Landebei 
feierlichen Gelegenheiten mit Wachs gebohnt wurden5), in der 
Stadt meist von Stein oder Metall waren, batten ihre herkomm- 

1) Paul. p. 69 Donaticae coronae. 
2) Serv. V. A. I, 730, vgl. oben S. 426,4 und die Erziihlung von der 

Ocrisia, welcber sich der lar familiaris bei diesem Speiseopfer in der 
Flamme des Heerdes zeigt, s. Dionys. IV, 2, Ovid F. VI, 621 ff., Plut. de 
fort. Ro. 10. Vgl. Plin. XXVIII, 2, 5 in mensa utique id (ein zur Erde ge- 
fallener Bissen) reponi adolerique ad larem piatio est. Varro b. Non. p.544 
patella: Quocirca oportet bonum civem legibus par ere et deos colere, in 
patellam dare [aiv.qov xqscOvid F. II, 638 nutriat incinctos mixta pa¬ 
tella lares. Vgl. Pers. S. Ill, 24 c. Schol. Bei Petron. 60 werden die La- 
renbilder auf den Tisch gesetzt, weil der Heerd nicht in der Nahe ist. Sie 
heifsen bier Cerdo, Felicio und Lucio. 

3) Plaut. Aulul. II, 8, 15, Horat. S. II, 3,163, Propert. 11,30,23, Ovid 
F. II, 629fif, Pers. S. V, 30, luvenal. XII, 86If., 113, vgl. Henzen z. Or. n. 
5770 a C. Salvius Entyehus Lar{ibus) Cas(anicis) ob redit(um) Rectinae 
nep. v. s. 

4) Propert. IV, 1, 127; 3,53, Tibull. I, 1,23. 
5) Horat. Epod. 2, 66 positosque vernas — circum renidentes Lares, 

wenn dieses nicht auf den fettigen Glanz der Speiseopfer zu beziehn ist. 
luvenal. XII, 87 inde domum repetam, graciles ubi parva coronas acci- 
piunt fragili simulacra nitentia cera. 
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liche Darstellung mit aufgeschiirzten Togen und Hornern Scha- 
len Oder Kannen in der Hand i). Tertullian erzahlt dafs man 
mit diesen Bildern so wenig Umstande mache, dafs sie sobald 
sie abgenutzt waren und eben kein Geld da sei, auch wohl ver- 
pfandet, verkauft und zu allerlei unsaubern Zwecken aus^etauscht 
wurden* 2 3); doch kann dieses nur von derStadtund den°spateren 
Zeiten gelten, wo man unter den Laren dieHausgotter iiberhaupt 
verstand und die Bilder von diesen in den anstandigeren Hau- 
sern gewohnlich von Silber waren. 

Nachst den lares familiares sind die lares compitales 
oder viales die wichtigsten, sowohl auf dem Lande als in der 
Stadt. Man kann sie lares publici nennen im Gegensatze zu den 
;a^es PrJvatl3)> denn ihr Gottesdienst gehorte allerdings zu den 
oflentlichen; doch gingen sie zuniichst nur das compitum an 
welches unter ihrem Schutze stand, d. h. den Kreuzweg und das’ 
zu demselben gehorige landliche oder stadtische Quartier, von 
dem sie eben verehrt wurden. Compitum ist nehmlich eigentlich 
der Punkt wo mehrere Wege sicb treffen, dann das iiber einer 
solchen \Aegscheide errichtete Gebaude mit Durchgangen und 
Capellen, immer an lebhaften Verkehrspunkten, daher die ge- 
sammte Nachbarschaft dort zusammenzukommen, gemeinschaft- 
liche Angelegenheiten zu berathen, volksthumliche Feste zu feiern 
pflegte, namentlich auf dem Lande4 * * *). Eben deswegen hatten vor- 
zuglich die schutzenden Laren der ganzen Nachbarschaft (vicinia 
von vicus) dort ihre Capellen, sowohl auf dem Lande als in der 
Stadt, wo die Larencapelle so wesentlich zu den Heiligthiimern 
der Bewobner des Strafsenquartiers gehorte, dafs nach altem ro- 
mischen Herkommen jede junge Frau, wenn sie zuerst in das 
Haus lhres Mannes eintrat, nicht bios diesem und den lares fa¬ 
miliares des Hauses, sondern auch denen des niichsten compi- 

,°-'n F/ ?» Pers. V, 31 succincU. Vgl. die Nachwei- 
sungea bei 0. Jahn zu ds. St. und b. 0. Muller Handb. d. Arch. S 405 7 

2) fertull. Apolog. 13, vgl. Iuven. VIII, 110 ipsi deinde Lares, 'si 
quodspectabile stgnum, si quis in aedicula dens unieus. 

3) Pltn. H. N. XXI, 3, 8 iam tunc coronae deorum honos erant et la- 
rum pubhcorum pnvatorumque ac sepulcrovum et Manium. 

\T \ ?8. mit den SchoIien Auslegern, vgl. Philargyr. z. 
Virg. Ge. II 382, Isidor. Orig. XV, 2, 15 u. a. In der einfacberen Bedeu- 
tung des Scheidewegs, ubi plures vine competunt, wird das Wort z.B von 
Varro b Non. Marc p. 94 und von Pers. V, 35 gebraucht, in der eines Ge- 
caudes b. Grut. p. 107,1 compitum refecerunt, Mommsen I. N 1504 com¬ 
pitum a solo pecunia sua fecerunt, Grat. Cyneg. 483 molimur com- 
pita lucis. 
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turn einen As geben und sich damit symbolisch in die neue Ge- 
nossenschaft einkaufen mufste1). Und zwar sind diese lares 
compitales die Schutzgeister des gesammten Verkehres der Nach- 
barschaft und als solche immer viales2), der Zahl nach in der 
Stadt immer zwei, welche mythologisch fur Cruder, nehmlich fur 
Sohne des Mercurius und der Lara galten3). Dem gemiifs gab 
es auch sowohl landliche als stadtische Compilalien, wie naroent- 
lich Cato jener wiederholt gedenkt und auch von den festlichen 
Schmausen der Landleute bei ihnen wiederholt die Rede ist4). 
Urn so haufiger werden die stadtischen genannt, welche Servius 
Tullius, nach dem Glauben des Volks der Sohn eines Laren, in 
Wahrheit als Begrunder einer das ganzeRom zusammenfassenden 
stadtischen Eintheilung in sogenannte vici gestiftet hatte. Mit 
dieser Eintheilung hangt es zusammen, dafs damals fur alle zu 
demselben vicus gehorenden Burger beim nachsten compitum 
eine Capelle der Laren und eine jahrliche Feier derselben gestiftet 
wurde, mit einem gemeinschaftlichen Opfer, zu welchem jedes 
zu dem vicus gehorige Haus einen Opferkuchen steuern mufste. 
Bei dem Opfer sollten nach der Einsetzungsformel denen die es 
im Namen der vicinia brachten nicht Freie, sondern Sklaven zur 
Hand gehn, als ob die Laren diese am liebsten sahen: wahrschein- 
lich ein Rest der guten alten Zeit, wo die Sklaven dem Familien- 
leben noch so viel naher standen und, wie sie auf dem Felde mitar- 
beiteten,so auch bei derErndte und andern landlichenFesten mit- 
feierten: worin man spater einen von den vielen Ziigen der Giite 
und Menschenfreundlichkeit linden wollte, die man sich von dem 
sehr popularen Konige Servius Tullius erzahlte. Der Zeit nach fiel 
dieses Fest bald nach den Saturnalien, doch waren die Tage nicht 

1) Varro b. Non. Marc. p. 531. Zu vergleiclien ist der Kaufschilling, 
welcher fiir die Gebornen, die Neubiirger und die Verstorbenen in den 
Kasten der Lucina, luventas und Libitina gethan werden mufste. Auch 
mufste bei jeder Compitalienfeier jedes Haus einen Opferkuchen steuern, 
Dionys. H. IV, 14. 

2) Varro I. 1. VI, 25 Compitalia dies attributus Laribus ut alibi; 
ideo ubi viae competunt turn in compiiis sacrificatur. Man liest gewobn- 
lich Laribus Compitalibus, doch wurde es leichler und natiirlicher sein zu 
andern Vialibus, vgl. Plaut. Merc. V, 2, 22 invoco vos Lares viales ul 
me bene iuvetis, und die Inschriften b. Or. n. 1762. 1894. Ueber Tertull. 
de Spectac. 5 s. oben S. 421, 6. 

3) Ovid F. II, 613 fitque gravis geminosque parit qui compila ser¬ 
vant et vigilant nostra semper in (Jrbe lares. Vgl. oben S. 459. 

4) Cato r. r. 5, 4 und 57, vgl. Plin. H. N. XIX, 6, 34, Anthol. lat. ed. 
H. Meyer n. 105, 27, Grut. p. 106, 13, Fabretti p. 232, 610. 
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bestimmt, sontlern sie wurden jahrJich angesagt1). Unter den Ge- 
brauchen waren manche, welche anTodtendienst und fruhere Men- 
schenopfer erinnerten. So wurde vom Volke der Gebrauch beob- 
achtet, den Laren in der Nacht allerlei Gegenstande, namentlich 
Knauel und Puppen von Wolle an den Kreuzvvegen und vor den 
Hausthuren aufzuhangen und dabei in den Hausern Kopfe von 
Mohn oder Knoblauch zu opfern, welche wie jene Knauel (pilae) 
und Puppen (maniae) fiir die Haupler und Leiber der Familien- 
mitglieder gelten sollten: wobei man sich erzahlte dafs der bose 
Tarquinius einst wirkliche Kinder als Opfer fur die Laren und 
Mania, ihre Mutter gefordert, der gute Brutus aber dafur den 
milderen Gebrauch eingefuhrt babe2). So scheinen bei diesem 
Feste auch Siihnopfer und andre Opfer zum Andenken an die 
Verstorbenen an den Kreuzwegen dargebracbt zu sein3). Dahin- 
gegen auf der andern Seite diese Compitalien wegen der dabei 
herkommlichen Spiele und Lustbarkeiten, welche obnehin ge- 
wohnlich in compitis d. h. auf den Versammlungsplatzen der vici 
veranstaltet wurden, ein sehr heitres und volksthumliches Fest 
waren, bei welchem der alte Dorfcharacter der Stadt und ihrer 
aus so vielen Dorfern und kleinen Stadten Latiums zusammenge- 
siedelten Bevolkerung wieder einmal recht vernehmlicb durch- 
blickte. Denn wie in der Stadt bei den compitis d. h. an den 
Strafsenecken immer am meisten Leben war, indem dort die 
meisten Anschlage zu lesen waren und bald eine Auction bald 
eine Versammlung gehalten wurde4), so waren auch die Faust- 
kampfer, Schauspieler, Gladiatoren, welche sich bei den Com- 

1) Varro 1. 1. VI, 25, Paul. p. 62 conceptivae feriae, Macrob. S. I 
16, 6. Nach Dionys. IV, 14 Helen sie gleich nach den Saturnalien, nacli 
Cic. in Pis. 4, ad Att. II, 3, VII, 7, 3 gewohnlich in den Januar. Die An- 
kiindigungsformel des Prator hat Gellius N. A. X, 24 erhalten: Dienoni 
(lur die nono) populo Romano Quiritibus Compitalia erunt. Quando con- 
cepta fuerint, nefas. Vgl. Macrob. I, 4, 27 und Marini Atti p. 128. 

2) Paul. p. 121 laneae effigies, p. 239 pilae, vgl. Non. Marc. p. 538 
Varro Sesquiulixe: Suspends Laribus manias fv. marinasJ, modes pil-as, ! 
reticula ac strophia, und Macrob. I, 7, 34. 

3) Propert. IV, 1,23 parva saginati lustrabant compita porci.. Charis. 
1,13,5 p. 20 Compitalia i. e. vbi eos quiperegre moriuntur colunt parenta- 
rium dicitur. Auch Prudent, adv. Symmach. 1, 190 tot templa deum Ro- 
mae quot in Urbe sepulcra heroum numerare licet, quos fabula Manes no- 
bilitat, noster populus veneratus adorat, meint die compita. 

4) Vgl. Cic. de lege agr. 1, 3, Horat. S. II, 3, 25; 6, 50, Iuvenal 1, 63, 
Ammian. M. XXVIII, 4, 29 riderc licet per fora et compita et plateas et 
conventicula circulos multos collectos. Vgl. meine Regionen S. 79 IF. 
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pitalien doit sehen Jiefsen zwar nicht immcr die besten, da- 
liir aber die volksthiimlichsten ’); daher auch die reicheren 
Burger solche Spiele oft gaben oder unterslutzlen, um sicli da- 
durch bei deni gemeinen Manne beliebt zu niacben. Ja es ent- 
standen in den Zeiten der Demokratie und Demagogie eigne col¬ 
legia compitalicia d. h. Vereine zum Behuf dieser Spiele, deren 
Vorsteher, von den Demagogen der Zeit unterstutzt, die ludi 
compitalicii zu geben und dafur solchen Demagogen, einem Clo- 
dius und Consorten mit ihrem Anhange unter dem Janbagel zu 
jedem beliebigen Gegendienste liereit waren; daher diese Spiele 
und jene Clubbs fur den Senat und die Partei der Optimaten ein 
nicht geringer Greuel waren1 2). Erst als August die politischen 
Clubbs ganzlich beseitigt, den vicis und compitis aber eine poli- 
zeiliche Ordnung und in den Viertelsmeistern (den magistris vi- 
c(»rum) einen verantwortlichen Vorstand gegeben hatte, kamen 
die Cornpitalien und die ludi compitalicii wieder zu Ehren, wie 
denn damals aucli regelmafsige Bekranzungen der lares compita- 
les vorgeschrieben3) und fiir die Feier der Cornpitalien den neu 
eingesetzten Viertelsmeistern der Hauptdienst zugewiesen wurde. 
Zugleich wurde von ihm eine Einrichtung getrolfen, welcbe ge- 
wifs mehr wie alle iibrigen dazu beigetragen bat, seinen Namen 
und sein Andenken im Volke zu befestigen. Zu den beiden Laren 
jeder Compitalcapelle wurde nehmlicb damals der Genius Augusti 
d. h. sein personiticirter Geist und Lebensdamon, der nach seinem 
Tode zum Gott erhoben wurde, hinzugefiigt, so dafs das romische 
Volk fortan durch die ganze Stadt, und nicht allein in Rom, 
sondern auch in Italien und soweit sich die neue Einrichtung 
sonst verbreitete4), neben jenen altherkommlichen Schutzgei- 
stern des Quartiers den individuellen Schulzgeist dieses Fursten 

1) Florat. Ep. I, 1, 49 Quis circum pagos et circum compita pugnax 
magna coronari contemnat Olympia? Vgl. Sueton Octav. 43 und 45, Tacit. 
Hist. II, 95. Auf solche Spiele beziehe ich auch das Fragment des Naevius 
b. Fest. p. 230, Comici lat. ed. Ribbeck p. 20 Theodotum compiles, qui aras 
Compitalibus sedens in cella circumtectus tegelibus Lares ludentes peni 
pinxit bubulo, wo die spielenden Laren hochst wahrscheinlich die iiblichen 
Vergnugungen dieser Spiele vergegenwiirtigen sollten. Afranius hatte 
eine fabula togata, Laberius einen Mimus unter dem Titel Compitalia 
gedichtet. 

2) Cic. in Pis. 4, 8 und dazu Ascon. p. 7 Or., vgl. Mommsen de colle¬ 
gia p. 74sqcj. 

3) Sueton Octav. 31, Acron. z. Horat. S. II, 3, 281. 
4) Vgl. die aus verschiedenen Gegenden gesainmelten Inschriften b. 

Or. n. 1654 If. und Boissieu Inscr. de Lyon p. 48sq<j. 
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\ei ehrte, welcher somit in dieselbe Stellung eines popularen 
Schutzgeistes mit einruckte J). 

Es ist noch ubrig von verschiedenen Arten und besondern 
Bern amen dieses stiidtischen Larendienstes zu sprechen, in wel- 
chen sich einzelne Reste des alteren GJaubens erhalten hatten, 
da sonst die Restauration des August wie in andern Fallen das 
Alte meist beseiligt hatte. Zunacbst gehoren dahin die Lares 
grundules, wahrscbeinlich eine alte Larencapelle, wo zu den 
beiden Laren ein Mutterschwein mit dreifsig Jungen hinzugefiigt 
war, wohl mit Beziehung auf die bekannte Ueberlieferung von 
den Albanischen Colonieen* 2). Ferner die Lares praestites 
d. h. die behiitenden Yorsteber und Reschutzer der Stadt, welche 
als solche von einem Hunde begleitet und selbst mit Hundsfellen 
bekleidet waren: aucli ein sehr alter, aber mit der Zeit verfalle- 
ner Altar, an dem man am 1. Mai, dem alten Festtage des Laren 
opferte, welcher seit August zu einem allgemeinen Festtage der 
stiidtischen Laren uberhaupt erhoben worden war3). Ferner 
gab es Lares Hostilii, denen man einen Schutz der Stadt ge- 
gen die Feinde zuschrieb*), wie anderswo von einem Lar Victor 
und von Lares militares die Rede ist und auf einer Miinze der 
Familie Caesia die Laren als zwei sitzende und leicht bekleidete, 
mit einem Speer bewaffnete Jimglinge, zwischen denen ein Hund 
sitzt, abgebildet werden. Aufserdem werden Lares perma- 
rini genannt, welchen L. Aemilius Regillus nach einem gliickli- 
chen Seetreffen mit der Flotte des Antiochus einen Tempel ge~ 
lobt hatte, der im Marsfelde lag und im J. 575 d. St. (179 v. 

, , P . °y‘.d F; \> 140 Mille lares geniumque ducts qui tradidit illos Urbs 
“"f/i vm nummatnna colunt. Vgl. Marini bei Visconti Mus. P. Cl. IV 
p. aneine Regionen S. 82if., und W. A. Zumpt de Augustalibus et 
Kevins August, p. 3sqq. 

2) Non. Marc. p. 114 Grundules Lares dicuntur Romae constituti ob 
honoi'etn porcae, quae triginta pepererat. Vgl. Cassius Heraina b. Diomed. 
1 P; , ed. F WO dieses Wunder auf die Griindung Roms bezogen wird, 
und Arnob. 1, 28. Man leitete den Namen ab von grunnire d. i. grunzen. 

di .A c i eine in als einer Hinsicbt unklare Stelle, 
Piut. yu. Ro. 51. Der Name Lares Praestites ist zu erkiaren wie Iun. 
Praestes, Genius Praestes u. s. w., s. Martian. Cap. II, 152 c. nota. Der 
Hund war aucli der Mana Genita heilig'7 s. obeu S. 459. 
... P4) Fau*- P- R12.' Da aber hostis in alter Sprache der Fremde ist, so 
durften es ursprunglich die in der Fremde behiitenden Laren gewesen sein. 

e ^'gens vgl. Ovid F. V, 135 Slant quoque pro nobis et praesunl moeni- 
busUrbis etc. und Propert. Ill, 3, 10 llannibalem Lares Romana sede fu- 
fi-oafe*: daher der Genius Tutanus, Non. Marc. p. 47. Lares Militares b. 
Or. n. 1665, Henzen n. 5631, Lar Victor Or. n. 1673. 
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Chr.) von dem Censor M. Aemilius Lepidus eingeweiht wurde. 
Diese Laren batten auch einen eignen Festtag am 22. Decem¬ 
ber* 1). Aufser diesem Tempel der Laren gab es einen zweiten, 
der auf der Hohe der Sacra Via, beim Aufgange zum Palatium 
lag und den Laribus publicis heilig war. Augustus nennt 
ihn unter seinen Neubauten2); der Dedicationstag war der 27. 
Juni, welches also wahrscheinlich der zweite jener beiden von 
August fur den Cult der stadtischen Laren angesetzten Festtage 
war. Endlich werden Lares alites erwahnt d. h. gefliigelte La¬ 
ren, nach denen ein vicus in Rom benannt war. Also wurde 
den Laren Hulfe und Beistand bei den verschiedensten Vcranlas- 
sungen zugeschrieben; und auch die Bilder der Laren konnen 
hiichstens in gewissen Grundziigen, namentlich darin dafs sie 
immer als Briiderpaar auftraten, dieselben gewesen sein, da sie 
sonst wenigstens in alterer Zeit hinsiclitlich der Darstellung und 
der Attribute sehr verschieden gewesen sein mussen. 

Aus solchen Elementen also bildete sich mit der Zeit ein 
Cultus der Laren, der von dem altern in mehr als einer Ilinsicht 
verschieden war. Zunachst insofern als man die Laren immer 
mehr mit den Genien und Seelen der Lebenden oder Verstorbe- 
nen identificirte, in welchem Sinne der Genius Augusti zum lar 
publicus und die lares compitales zu lares Augusti werden 
konnten und in diesem Sinne namentlich am 1. August, dem 
Namenstage des August, gefeiert wurden3). Ferner dadurch 
dafs auch die Familienlaren mehr und mehr mit dem Culte be- 
riihmter Verstorbenen und dem der Schutzgotter des Hauses 
und Hofes iiberhaupt identificirt wurden4). Endlich konnte 
auch der Umstand nicht ohne bedeutenden Einflufs auf den 

—N 

1) Liv^XL, 52, wo die Verse der Dedication erhalten sind, Macrob. 
I, 10, 10. Die Fasti Praen. bemerken zum 22. Dec.: laribus perma RINIS 
IN PORTu. 

2) Mon. Ancyr. t. IV, 7, vgl. Tacit. Ann. XII, 24, Solin. 1, 23 Ancus 
Martins in summa Sacra Via, ubi aedes Larum. Die Dedicationsinschrift 
vom J. 4 v. Chr.: Laribus Publicis Sacrum. Imp. Caesar Divi F 
Augustus etc. ist in derselben Gegend gefunden, s. Or. n. 1668, Momm¬ 
sen I. N. n. 6764. Den Tag bemerkt Ovid F. VI, 782. Ob der bei Cic. N. 
D. Ill, 25 erwiihnte T. der Laren derselbe ist, mufs dabin gestellt bleiben. 

3) Ovid F. V, 147 Quo feror? Augustus mensis mihi cai'minis ius 
habet. Auch die von August im J. 7 v. Chr. eingefuhrten Vicomagistri tra- 
ten ihr Amt am 1. August an, welcher nach Papencordt Cola di Rienzo S. 
125 noch jetzt ein Freudentag in Rom ist. 

4) Or. n. 1604 Silvano lari agresti Martius Proculus, vgl. Henzen 
Suppl. p. 148. 

Preller, Rum. Mytho!. 32 
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Dienst der Laren bleiben, dafs der alte Famiiiensaal mit dem 
Heerde, wo die Bilder der Laren standen, in der Stadt den be- 
qnemeren und eleganteren Einriclitungen der Neuzeit weichen 
mufste; daher wir seitdem eigne Lararien d. h. Larenschranke 
und Betcapellen erwahnt finden und zwar entweder gleich beim 
Eintrilt in das Haus in einem Wandschrank auf der Diele, wo die 
silbernen Larenbilder beim Ein- und Ausgange begrufsl und bei 
festlichen Gelegenheiten durch Sclnnuck und Opfer geelirt wur- 
den ’), oder neben dem Scblafzimmer, wo namentlich die Vor- 
nehmeren eine eigne Betcapelle der Laren zu haben pflegten 1 2). 
Auch wurden nun aufser den Fannlienlaren im alteren Sinne 
und den Hausgottern auch die Genien von Lebenden und Yer- 
storbenen haufig mit verehrt, in alien Privathausern vor alien 
der Genius des jedesmaligen Kaisers, in vielen die von geliebten 
Freunden und Lehrern oder von grofsen Gonnern3). Denn na- 
tiirlich hatte der Hausgottesdienst im Wesentlichen denselben 
Verlauf wie der offentliche, so dafs in beiden Kreisen die allge- 
meine Krankheit der Zeit, Apotheose und Theokrasie, in gleichem 
Maafse um sich griff. Platte doch der Ixaiser Alexander Severus 
in seinem Palaste nicht allein ein, sondern zwei Lararien, das 
eine neben seinem Schlafgemache, wo er morgens seine Andacht 
zu verrichten pflegte und wo man aufser einer Auswabl der con- 
secrirten Kaiser die Bilder von solchen Mannern sah, die durch 
Weisheit und Heiligkeit beriihmt geworden waren, Apollonius 
von Tyana neben Christus, Abraham neben Orpheus und andre 
Auserwablte, auch Alexander den Grofsen und die Bilder der 
Ahnen. Das andre Lararium enthielt die Bilder von be- 
ruhmten Dichtern, Schriftstellern und PPelden der griechischen 
und romischen \orzeit, das des Virgil, des Cicero, des Achill 
u. A. 4). 

1) Hieronym. in Esai.I.XVI c. 57,7. nullusque fuevit locus qui non ido- 
lolatriae sordibus inquinatus sit, in tantum ut post J'ores domorum idola 
ponerent, quos domeshcos appellant lares et tam publice quam privatim 
animarum suarum sanguinem. funderent. Vgl Petron. S. 29 und die In- 
schriften b. Or. n. 3838, Henzen n. 5770. 

2) Sueton Domit. 17 vgl. Octav. 7 und die Fortuna aurea oder 
regia im Schlafzimmer der Kaiser, Iul. Capitolin. Antonin. P. 12, Ael. Spar- 
tian. Sev. Imp. 23. 

3) Sueton Yitell. 2, Iul. Capitol. M. Antonin. Ph. 3. Eben dahin ge- 
hort die Verehrung der Laren eines Hauses durch einen Clienten dessel- 
ben, Or. n. 2411. 2412. 

4) Ael. Lamprid. Alex. Sev. 28. 
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7. Die Larven und Lemuren. 

Wurden die Laren als holde und gute Geister gedacht, so 
waren die Larven die unholden, die ungeheuren Geister des ro- 
mischen Volksglaubens, die als Gespenster umgehenden Seelen 
der Verstorbenen, sei es dafs sie in Folge eines Versaumnisses 
der vorgeschriebenen religiosen Gebrauche nicht zur Rube ge- 
kommen waren oder dafs sie sonst erregt und umgetrieben wur¬ 
den; denn wie bei andern Volkern, so glaubte man auch in Rom 
nicht allein an die Moglichkeit eines Verkehrs zwischen Verstor¬ 
benen und Lebendigen, sondern auch an bestimmte Epochen der 
Jahreszeit und gewisse Tage, wo die Geister aus ihrer dunklen 
Tiefe emporkamen und auf der Erde umgehend ihre ehemaligen 
Wohnungen und ihre Angehorigen aufsuchten. Natiirlich ver- 
band sich damit bald der Glaube, dafs solche Spukgeister ent- 
weder durch eigne Verschuldung oder in Folge schwerer Unbill, 
die sie erlitten, namentlich eines gewaltsamen Todes, nicht zur 
Ruhe kommen konnten 1): daher die Larven insgemein fur hose 
und verdammte Geister von schrecklicher Gestalt und sinnver- 
wirrender Wirkung gehalten wurden, die gewohnlich gleichbe- 
deutenden Lemuren2) abervermoge der in der romischen Volks- 
sprache friiher und jetzt sehr gewohnlichen Verwechslung von 1 
und r mit dem gewaltsamen Tode des Remus in Verbindung 
gebracht wurden, dessen ziirnender Geist von dem Bruder Ro¬ 
mulus erst durch die Stiftung eines eignen Siihnfestes der Le- 
murien hahe zur Ruhe gebracht werden konnen 3). Dieses Fest 
wurde in drei Nachten, am 9. 11. und 13. Mai begangen und 
scheint urspriinglich nichts weiter als ein allgemeines Todten- 
fest gewesen zu sein, wie das der Feralien im Februar, nur dafs 

1) Liv. IN. 58 Manesque Firginiae, mortuae quam vivae felidoris, 
per tot domos ad petendas poenas vagati Jiullo relicto sonte tandem quie- 
verunt. Vgl. Plaut. Mosteli. II, 2, 08 und iiber den Gespcnsterglauben 
iiberhaupt Lucret. 1, 131 ff., Virg. Aen. X, 641. 

2) Horat. Ep. II, 2, 208, Pers. V, 185 c. Schol., Non. Marc. p. 135 

Lemur es larvae nocturnac et terrifxcationes imaginum et bestiarum., Au¬ 
gustin C. D. IX, 11. Andre gebrauchen das Wort Leinures von den Gei- 

stern der Verstorbenen iiberhaupt, Larvae von den Gespenstern der Bosen, 
Apul. de Deo Sacr. p. 152 vgl. Apolog. p. 535, Martian. Cap. II, 162. 

3) Ovid F. V, 451 IF., Serv. V. A. I, 276 und 292, Porphyrion z. Ho¬ 
rat. 1. c. zu lesen: lemures umbras vagantes hominum ante diem mortis 
mortuorum et ideo metuendos etc. 

32* 
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man bei diesen die Todten an ihren Grabern durch Opfer und 
Gebete versohnte, bei den Lemurien aber sie als nachtlich ura- 
gehende und ihre alien Wohnungen und Gewolmheiten aufsu- 
chende daclite, also die zu ihrer Beruhigung nothigen Gebrauche 
im eignen Hause verrichtete. Diese von jedem Hausvater beob- 
achteten Gebrauche beschreibt Ovid ausfuhrlich1). Um Mitter- 
nacht erhebt sich derselbe, schreitet mit blofsen Fufsen durch 
das Haus und macht mit der Hand das Zeichen, welches die 
Geister scheucht2). Dann wascht er sich die Hande mit reinem 
Quellwasser, steckt schwarze Bohnen in den Mund, wirft diese 
wieder durch das Haus schreitend hinter sich und sagt dazu 
neunmal ohne umzublicken: „Dieses gebe ich her und mit die¬ 
sen Bohnen erkaufe ich mich und die Meinigen.” Denn unge- 
sehn schliipfen die Geister hinter ihm her und sammeln die 
Bohnen auf. Dann reinigt er sich abermals mit Wasser, schlagt 
an ein ehernes Becken und bittet dafs die Geister nun sein Haus 
verlassen rnogen. Hat er dieses neunmal mit den Worten: Ma¬ 
nes exite paterni! wiederholt, so darf er umblicken, denn er hat 
dem alten Braucli Geniige gethan. Hernach erzahlt auch Ovid 
das Mahrchen vom Geiste des Remus und fiigt endlich hinzu, in 
alterer Zeit sei dieser Tag viel heiliger und festlicher gewesen, 
auch seien damals wie an den Feralien die Tempel verschlossen 
gewesen mid man habe eben so sorgfaltig wie an jenen Tagen 
alle Heirathen vermieden. Mit der Zeit wurde namentlich die 
Vorstellung von den Larven noch immer mehr im Sinne des 
Volksglaubens an bose Geister und Gespenster ausgebildet. Sie 
schlagen die Lebendigen mit Wahnsinn 3) und sind selbst in der 
Unterwelt fur die Verstorbenen schreckliche Plagegeister4). Man 
dachte sie sich wie abgezehrte Gliederfiguren und Skelete 5) und 

1) Fast. V, 419ff., vgl. die Kal. Maff. Venus, z. 9. 11. 13. Mai und 
Paul. p. 87 fabam. Auch Varro b. Non. Marc. p. 135 spricht von diesem 

Gebrauche: Quibus temporibus in sums fabam iactant noctu ac dicunt se 
lemures domo extra ianuam eiicere. 

2) Vs. 433 Sig-naque dat digitis medio cum pollice iunctis, Occurrat 
tacito ne levis umbra sibi. 

3) Paul. larvati; Non. Marc. p. 44 cerriti et larvati, vel. 
Plaut. Amphitr. II 2, 145, Aulul. IV, 4, 15, Captiv. Ill, 4, 66, Casina III, 4, 
2, Menaechm. V, 4, 2 u. a. 

4) Plin. 14. N. 1 praef. 10, Seneca Apocol. 9, 3. 

5) Seneca Ep. 24 larvarum habitum nudis ossibus cohaerentium. 
Anthol. lat. 1647,12 macies larvalis. Ammian.M.XXXI, 1,3 larvate simula¬ 
crum regis. Daher b. Petron. 34 eine solche larva von Silber, sic aptata 
ut. articuli eius vertebraeque laxatae in omnem partem verierentur auf den 
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nannte nun auch die Mania im Sinne dieses Gespensterglaubens 
nicht mehr die Mutter der Laren, sondern die Mutter oder die 
Grofsmutter der Larven. 

Tisch geworfen wird, um nach der beliebten Sitte der Alten dureh die Er- 
innerung an den Tod zum Lebensgenufs aufzufordern. Paul. p. 128 Sunt 
qui Maniam larvarum matrem aviamve putant. VVie unsre des Teufels 
Grofsmutter. 
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Die Gotter des fliissigen Elements. 

kehr durftig ist in Italien die Mythologie des Meeres geblie- 
ben, ein sicherer Beweis dafs weder Rom noch seine Vorfahren 
den Zug zur See und zu den Wundern des Meeres fiihlten, der 
die ganze griechische Geschichte und Mythologie bewegt. Italien 
ist in dieser Beziehung nieht iiber die ersten Anfange hinausge- 
kommen; wie neuerdings auch bemerkt Avorden ist, dafs die la- 
teinische Sprache in alien auf das Seewesen bezuglichen Worten 
von Haus aus sehr arm ist und bei weitem ihre meisten Aus- 
driicke der Art von den Griechen entlehnt hat. Desto alterthum- 
licher und volksthumlicher war auch hier die Verehrung der 
Avunderbaren, allbelebenden Elementarkraft des Wassers, so weit 
es durch eine unmittelbare Naturwirkung in Quellen und Fliis- 
sen an die Erscheinung tritt und befruchtend, reinigend und be- 
seelend auf die Erde und ihre Vegetation, auf Thiere und Men- 
schen wirkt. Ja es scheint Avohl dafs diese Verehrung der Quel- 
Jen und Fliisse in dem alten, an schattigen Griinden und an 
Quellen reichen Italien vorzugsweise verbreitet war, so dafs 
selbst die ilalischen und sicilischen Griechen, welche ihren Mun- 
zen zufolge gleichfalls in der Verehrung der Flufsgotter sehr weit 
gingen, in dieser Hinsicht von der einheimischen Bevolkeruug 
angeregt gewesen sein mogen. 

1. Neptunus. 

Der Name Neptunus, der bei den Etruskern Nethuns und 
Nethunus lautete, scheint mit nare, vdio, veto, vgl. vavg und na- 



NEPTUKUS. 503 

vis zusammenzuhangen 1), also urspriinglich einen Golt der 
Fluth und alles Fliefsenden und Stromenden zu bedeuten, wie 
bei den Griechen Okeanos und Poseidon, Nereus und Acbeloos. 
Eine specielle Beziehung auf das Meer schliefst indessen seine 
Zusannnenstellung mit der weiblichen Salacia, einer Personifi¬ 
cation der Salzfluth in sich, wahrend Venilia oderYenelia, 
welche gleichfalls fur seine Gattin, in andern Sagen aber fur die 
Mutter der Canens vom Janus, in noch andern fur die des Ru- 
tulerfiirsten Turnus gait, eine der Liebesgottin Yenus ver- 
wandte Quellengottin gewesen zu sein scheint2). Audi finden 
sich weiter keine eigenthiimlichen Ansatze zu einer poetischen 
und mythologischen Verherrlicliung des Meeres und seinerWun- 
der und Abenteuer, sondern Alles, was sonst noch zu erwahnen 
ist, scheint entweder etruskischen oder griechischen Ursprungs 
zu sein. Den Einflufs der Etrusker sind wir freilich auch hier 
genauer abzuschatzen nicht im Stande; doch ist zu erwarten dafs 
ein Volk, welches das obere und untere Meer von Italien be- 
herrschte und mit den Griechen lange um die Herrschaft auf 
dem Meere kampfte, auch in seiner Mythologie und in seinen 
Sagen viel von dem Meere erzahlt haben wird, wie denn wirklich 
auf den etruskischen Grabern viele Bilder von weiblichen und 
mannlichen Seeungeheuern und geflugelten Seedamonen zu se- 
hen sind, welche auch hier den Zug zum Phantastischen verra- 

1) S. Schomann zu Cic. N. D. II, 26. „Fiir ein Digamma in den Wor- 
tern nare, raw, veto zeugen die Formen vavw, das Fut. vavaouai oder 
vsvGov/uai, und vavg, navis. Also ware Nevitunus, Nevtunus, Neptunus 
nicht unglaublich und der Name gleiches Stamines mit dem griechischen 
NrjQfvg.” Nethuns ist die gewohnliche Form der etruskischen Spiegel, 
Nethunus ist nachgewiesen von 0. Jahn Vasenb. S. 39 T. IV D. Vgl. 

Arnob. Ill, 40, Serv. V. A. VIII, 285 und den Namen der etruskischen Stadt 
Nepet, auch Nepete und Nepte. Etymologieen der Alten b. Varro 1. 1. V, 
72, Cic. 1. c., Arnob. Ill, 31. 

2) Varro 1. 1. V, 72, Augustin C. D. VII, 22, vgl. Virg. Aen. X, 76 
und dazu Servius und die Intp. Mai. p. 103 ed. Keil, Ovid Met. XIV, 334. 
Venulus ein mythischer Iionig aus der Vorzeit von Tibur oder Lavinium. 

Virg. Aen. VIII, 9 Serv. Ware der Name Venilia eines Stammes mit 
ventus, so wiirde auf die Wurzel va, wehen zuriickzugehen sein. Da Ve¬ 
nilia in den Indigitamenten aber auch als Gottin des Verlangens genannt 

wurde, so wird dcr Name wohl wie der der Venus erklart werden miissen. 
Ueber Salacia Neptuni s. S. 50, 1. Sie wird auch der Tethys und der 

Amphitrite gleichgesetzt und war also die eigentliche Meeresgottin, s. Cic. 
Tim. fr. XI, Serv. V. Ge. I, 31, Aen. 1, 44, Pacuvius b. Fest. p. 326 hinc 
saevitiam Salaciae fugimus. Martian. Cap. I, 54 nennt neben dem Neptu¬ 

nus eine weibliche Gottin Neverita oder Nerita, vielleicht ein weibli- 
cher Ni]<nvg, wie die Empedokleische Ntjang. 
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then J). Auch konnten die Fabeln von den Skyllen und Charyb- 
den und die von den Sirenen, welche in den Gewassern von Ita- 
lien und Sicilien besonders zu Hause waren, wie die vom Koni^e 
Phorcus auf Corsica und Sardinien, welcher nach Varro mit 
dem Komge Atlas um die Herrschaft gestritten haben und dar- 
auf in emen Meeresgott verwandelt sein sob2), wohi etruski- 
scben Ursprungs sein, obwohl das Etruskische auch hier sehr 
schwer von dem Griechischen zu sondern ist. Gewifs ist dafs 
Rom und das geschichtliche Italien sich aus dieser letzten Quelle 
die ganze wohlbekannteBilderwelt des Seelebens angeeignet hatte, 
Tritonen und Nereiden, unter denen Amphitrite nicht selten auf 
den romischen Miinzen erscheinta), wahrend sich die iibrigen 
Nereiden hin und wieder truppweise an der Kuste sehen liefsen 
und die Tritonen sich in den vielen Grotten und Hohlen derselben 
Kuste auf iliren Muscheln horen liefsen; wozu man spater auch 
von Seemenschen, Seeelephanten, Seebocken, Seebaumen und 
viden andern Ungethiimen der See phantasirte *). Der Herr und 
Konig uber diese Wunderwelt, der griechische Poseidon, er- 
schemt in Rom mit andern griechischen Gottern zuerst bei dem 
eimge Jahre vor der Eroberung Veji’s auf Veranlassung der si- 
byllinischen Biiclier veranstalteten ersten Lectisternium s). Er 
wurde fortan unter dem einheimischen Namen Neptunus, aber 
nach griechischer Weise zugleich als Seegott und als Gott der 
ritterhchen Uebungen verehrt. Als Seegott ist er bald der wilde, 
gewaltige, trotzige, wie ihn die Dichter gerne schildern1 * 3 4 * 6), bald 
dei beruhigende, wie er in den Hafen an der Seite der Tranquil- 

1) G. Dennis die Stadte und Begriibnilspl. Etruriens S. 480 ff. 

di. SerV' X- A‘ 824‘ ^ach Alexander Polyh. b. Serv. V. A. I, 388 
war Khoetus, Marrubiorum rex, ein Sohn des Phorcus. 

3) Auf denen der Crepereia und des P. Plautius Hypsaeus. 
4) Plin. H. N. IX, 5, 4, XXXII, 11, 53. 

1 n5) oben s-J34- Sonst war im siidlichen Italien besonders beriihmt 
der Poseidon von Tarent, s. Horat. Od. I, 28, 29, Mommsen in den Ber. d. 

. Sachs. Ges. d. W. 1849 S. 49 ff. Bei einem Lectisternium der zwolf 
Gotter im Hannibalischen Kriege erscheint Neptunus nach griechischer 
We.se an der Seite der Minerva, s. Liv. XXII, 10, vgl. die Inschr. a. Eng¬ 
land ft. (Jr. n. 1338 ISeptuno et Minervae templum. etc. 

6) Plaut.Trin.IV, 1,6 Ennius Sat. p.156, Virg. Aen. I, 124fF. Ennius 
nennt in den Annalen vs. 490 das Meer imber Neptuni, dahingegen Naevius 

. aul. p. 58 corns edit Neptunum, Venerent, Cererem unter Neptun die 
rische, unter Venus die Gemiise versteht. Bei Catull. 31, 3 ist uterque 
Aeptunus der des Meeres und der des festen Landes. Vgl. b. dems. 64 28 
Pnscian. II, 585 die Form Thetis Neptunine. 
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litas, der griechischen Galene, und der sanften Winde verehrt 
wurde (S. 293). Fur den Vorstand der ritterliclien Uebungen 
scheint er besonders im Circus Flaminius gegolten zu baben, 
wahrend sich im Circus Maximus der alte latinische Gott Consus 
behauptete, den man nachmals fur einen Neptunus equester 
hielt (S. 420). Beim Circus Flaminius befand sich auch der 
einzige Tempel des Neptun, welcher von diesem Gotte in Rom 
erwahnt wird, ein von Cn. Domitius entweder neu erbauter oder 
wiederhergestellter Tempel, in welchem sicb eine der beriihmte- 
sten Gruppen des griechischen Meisters Scopas befand, Neptun 
und Thetis und Achill und ein Zug von Nereiden und Tritonen 
auf und unter allerlei Meeresungeheuern 1). Neptunalia vvurden 
am 23. Juli gefeiert mit eignen Spielen, entweder am Tiber oder 
in Ostia an der See und im Freien, denn es werden Laubhutten 
(umbrae) erwahnt, durch welche man sich in der heifsen Jahres- 
zeit vor der Sonne zu schiitzen suchte 2). Sonst waren Portunus, 
der alte Hafengott3), und die Laren (S. 496) die Gotter, denen 
man das Gluck und die Erfolge zur See zuschrieb, obgleich die 
Romer auf letztere im Allgemeinen bei weitem weniger Gewicht 
legten als auf die zu Lande erfochtenen Siege. Erst Sextus 
Pompejus gefiel sich so in seiner kurzen Seeherrschaft, dafs er 
sich einen Sohn des Neptunus nannte und zuletzt wirklich als 
solchen gebehrdete 4). Dann war es Agrippa, der grofste romi- 
sche Seeheld, der nicht allein die Flotte des Sextus Pompejus, 
sondern auch die des Antonius und der Kleopatra eigentlich ge- 
schlagen und sich dabei durch verschiedene sinnreiche Erfin- 
dungen um das Seewesen verdient gemacht hatte, durch wel- 
chen Neptun in Rom noch einmal zu Ehren kam. Er grimdete 
ihm nehmlich zum Andenken an jene Siege im Marsfelde ein 
Heiligthum und eine Halle, welche fortan das ausgezeichnetste 
Denkmal der romischen Seeherrschaft blieben 5). An den Wan- 

1) Plin. II. N. XXXVI, 5, 2, vgl. die Inschr. b. Grut. 318, 5 Abas- 
canto Aug. Lib. Aedituo Aedis Neptuni, quae est in Circe Flaminio. Eine 

ara Neptuni in circo Flaminio erwahnt Liv. XXVIII, 11. 
2) Kal. Malf. Pine. Allif. z. 23 Juli, Varro 1. 1. VI, 19, Horat. Od. Ill, 

28, Tertull. de Spectac. 6, Paul. p. 377 umbrae. Die Neptunalia, welche 
am 1. Sept, zu Ehren des Siegs bei Actium gefeiert sein sollen, beruhen 

auf einer falschen Lesart des Kal. Malf. b. Or. II p. 398. 
3) S. oben S. 158. 286. Aber auch Portunus wurde spiiter ganz als 

Neptunus gedacht. 
4) Dio XLVIII, 19. 31, Appian b. c. V, 100. 
5) Dio LIII, 27. Dieselbe Halle wird als to Ilooetdwviov erwahnt 
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den tier Halle sah man die griechischen Bilder und Sagen von 
den Argonauten und ihren Abenteuern. 

2. Die Quellen und Fliisse. 

Fiir den allgemeinen Grsprung der Quellen und Fliisse gait 
Janus, er und sein Sohn Fons oder Fontus, welcher in Rom an 
mehr als an einer Stelle verehrt wurde 1) und auch sonst in Ita- 
lien bin und wieder erwahnt wird. In Rom wurde diesem Gotte, 
der als jugendlicher Janus abgebildet wurde (S. 164), am 13. Oc¬ 
tober ein eignes Fest gefeiert, an welchem man Kranze in die 
Quellen war!' und auch die Brunnen bekranzte2). Denn uberall 
wo das Wasser durcb die eigne Kraft der Natur zum Vorschein 
kam und wo es, um mit den romischen Juristen zu reden, als 
caput aquae eine perpetua causa hatte, glaubte man auch ein nu- 
men annehmen und demzufolge anbeten und dieser Gottheit 
durch fromme Gaben huldigen zu miissen, daher bei alien Quel¬ 
len und kings den Stromungen grofserer Bache Haine, Altare 
und Temp el errichtet und viele religiose Gebrauche beobach- 
tet wurden. Eben deshalb schien jede Ueberbriickung eines 
Flusses und vollends die Veranderung seines Stromlaufes be- 
denklich, jede Verunreinigung einer Quelle durch Baden oder 
auf andie \^eise mchlos. Wurde doch auf einigen Gewassern 
sogar alle ScbilTahrt verboten 3). 

lb. fr. 57, 60, wo auch von einem Altare die Rede ist, und LXVI, 27. Spii- 
ter heifst das Gebaude Basilica Neptuni s. die Regionen d. St. R. S. 177. 
Den vonAgnppa dedicirten Neptun sieht man auf seinen Miinzen, stehsnd 
nackt, die Chlamys uber die Scbultern, in der R. einen Delphin, in der L. 
den Dreizack, also ganz nach griechischer Weise. Auch unter den spiitern 
tiaisern ist nur ausnahmsweise von Neptun die Rede, s. Eckhel D N 
VI p. doO. 

• Feber* * die ara Fonti am Janiculum s. S. 157. Aufserdem gab es 
ein delubrum Fontis, welches C. Papirius Maso im J. 231 v. Chr. ex voto 
gestiftet hatte Cic. N. D. Ill, 20, 52. Auch die p. Fontinalis setzt ein der- 
artiges Iieihgthum voraus. In den Urkunden der fr. Arvales wird Fons t. 
32 u. 43 erwahnt: Virginibus Divis, Famulis Divis, Laribus, Matri La- 
rum, Fonti, Florae etc., desgleichen auf einer Inschrift aus Caudium in 
Campamen b. Mommsen I. N. n. 1853. Sonst kommen auch Fontes im 
P praj vor, z. B, b. Oi. n. 1223. 1635. 1636. Das Wort ist abzuleiten 
a fundendo, s. Paul. p. 84 und Varro 1. 1. V, 123 fons unde funditur e 
terra aqua viva. 

2) Varro 1. 1. VI, 22, vgl. Kal. Maflf. Amitern. u. Paul. p. 85. 

3) Tacit. A. I, 79 Optume rebus rnortalium considuisse naturam, 
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Wahrend fons iminer mannlichen Geschlechts ist, werden 
die Fliisse und Baclie bald mannlich bald weiblich gedacht, je 
nach der starkeren oder zarteren, mannlich schopferischen oder 
weiblich empfanglichen Naturwirkung, die in ihnen beohachtet 
wurde. So wird selbst das Wort amnis, obgleich gewolmlich 
mannlich und eine grofsere Stromung fliefsenden Wassers be- 
deutend, bisweilen auch weiblich gebraucht]), wahrend das Wort 
lympha oder lumpha, oscisch diumpa, specicll die in Qnellen 
und Bachen wallendc weibliche Gottheit bezeichnet, wie das grie- 
chischeWort vificpi)2). Gewohnlich werden die Goiter derFlusse 
als konigliche und vaterliche Greise gedacht, die in dem Bette 
des Flusses hausen, in alien Zeilen wohl aber auch als mensch- 
liche Konige fiber die Landschaft geherrscbt haben, die vveibli- 
chen Quellgotlinnen als singende und zaubernde Wasserfrauen, 
welche nach dem Volksglauben denen die sie im Wasser gesehen 
den Sinn beriicken3), aber sonst weiblich fursorgende Heil- und 
Geburtsgottinnen sind und wegen der reinigenden und heilkraf- 
ligen Natur ibres Wassers bei alien gottesdienstlichen Verrich- 
tungen, besonders aber von den Frauen und Jungfrauen gesucht 
werden. Daher die im spateren Alterthum weit verbreiteten, aus 
Griechenland stammenden Nympheen, deren es auch in Rom viele 
gab, d. h. kunstlich cingerichtete und mit Bildwerken und Male- 
l eien anmuthig ausgezierte Quellengebaude, welche zugleich zur 

(jiiae sua ora Jluminibus, suos cursus, ulque originem ita fines dederit. 
Spectandas ctiam religion es inaiorum, qui sacra et lucos et aras patriis 
amnibus dicaveiint. Vgl. Ann. XIV, 22 und Plin. Ep. VIII, 8 voin Clitum- 
nus: Pons terminus sacri prof unique. In superiore parte nacigare tan- 
lum, infra etiam nature concessum. Ib. 20 vom 1. Vadiinonis: Nulla in hoc 
navis (sacer cnim est), sed innafant insulae herbidae etc. Vgl. Rudorff 
Zeitschr. f. gescbichtl. Rechtsw. XV, 214If. 

1) Varro 1. I. V, 28 erklart amnis id fiumen, quod circuit aliquid, 
nam ab ambitu amnis. — Oppidum Interamna quod inter arnnes est con- 
stitutum, Antemnae quod ante amnis, qui Anio, infiuit in Tiberim. Auch 
sagte man amnis vom Tiber, s. Horat. Od. I, 2, 18 uxorius amnis. Des- 
senungeaebtet sagte man auch Petronia amnis, Fest. p. 250. 

2) Amnes und Lymphae zusammen unter vielen Miichten und Got- 
tern der Fruchlbarkeit in der oscischen Inschr. von Agnone b. Mommsen 

Untcrit. Dial. S. 128. Auch Varro nennt die Lympha unter den Gottern 

des Ackerbaus, s. oben S. 60, 2. 
3) Daher die lymphati und lymphatici, welche den griechischen vvphpo- 

hqmoiq entsprechen, Varro 1. 1. VII, 87, Paul. p. 120, Tertull. d. baptism. 

5. Auch die Fabeln vom INymphenraub scheinen in Italien verbreitet ge- 

wesen zu sein, vgl. die Geschichte vom schbnen Trasimenus, den die 

Nymphen des Sees geraubt, b. Sil. Ital. Pun. V, 7 IT. 
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religiosen \ erehrung der Nymphen bestimmt waren und zu an- 
dern sich anschliefsenden Lebenszwecken, namentlich zu Hocli- 
zeiten dienten. 

Dem Foutus als Gott uber alle Quellen entspricht gewisser- 
mafsen Iuturna, die gute, die heilende Nymphe schlechthin, 
wie dieses auch der Name aussagt, Iu-t-urna von iuvare. Es 
scheint wohl dais sich der Volksglaube in Latium seit alter Zeit 
mit ihr bescbaftigt batte; daher noch die romischen Dichter al- 
lerlei latinische Fabeln von ihr zu erzahlen wissen. Bald heifst 
sie eine Geliebte des Jupiter, welche von ihm zur Konigin iiber 
alle Fliisse und Gewasser in Latium erboben ist, bald die Gattin 
des Janus, welche von ihm den Quellengott Fontus geboren !). 
Bei "Virgil ist sie die Schwester des Turnus von Ardea und eine 
Freundin der Albanischen Juno, obgleich Jupiter sie vor alien 
tibngen Nymphen des Landes liebt; daher wohl ein alter Cultus- 
zusammenhang einer ihr geheiligten Quelle mit den latinischen 
lieihgthumern auf dem Albaner Berge angenommen werden darf. 
Auch gab es in der Nahe des durch so manche latinische Sagen 
geweihten Flusses Numicius im Gebiete von Ardea und Lavinium 
eine Quelle Iuturna* 2), deren Verehrung hochst wahrscheinlich 
alter war wie die der romischen Juturna, welche mithin, wie in 
andern Fallen andre Heiligthiimer, nur eine ortliche Uebertragun°- 
des in Latium allgemein verehrten Namens gewesen sein mochte'! 
Denn auch in Rom waren verschiedne Quellen nach ihr benannt 
einmal der bekannte lacus Iuturnae auf dem Forum in der Nahe 
des T. der Castoren, zweitens eine Quelle im Marsfelde, wo 
Lutatius Catulus der Juturna sogar einen Tempel gestiftet 
hatte. Und auch in Rom gait dieses Wasser fiir das reinste, 
das heihgste, das wohlthatigste, fiir das Wasser schlechthin, 
dahei alle Gottesdienste und alle Leidende davon zu schopfen 
pflegten und alle Gewerke, welche mit Wasser zu thun hatten 
der Juturna ein eignes Fest feierten3), die Iuturnalia am 11. Ja- 
nuai, an welchem Page auch ihr Tempel eingeweiht worden war 
und Carmenta (S. 35 /) neben ihr gefeiert wurde. 

Nicht minder alt und merkwtirdig ist der Glaube an die hei- 
hgende und begeisternde Kraft der Nymphe Egeria, welche vor- 
ziiglich «egen ihrer Liebe zum Konige Numa bekannt geworden 

J! iea‘ XI1’ 135 ’ 0vid F- H, 583 ff. Arnob. Ill, 29. 
2 W V. A. Nil, 139, vgl. Bormann altlatin. Chorogr. S. 58. 
3) Varro I. 1. V, 71, Serv. 1. c., vgl. Ovid F. I, 462. 
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ist, da sie doch ursprunglich in dern latinischen und romischen 
Aolksglauben eine viel allgemeinere Bedeutung gehabt haben nmfs. 
Selbst die Dichtung vora Numa scheint nur ein besondrer Zug 
des alteren Volksglaubens an die begeisternde und weihende 
Kraft der Nymphen uberhaupt zu sein, wie sich derselbe Glaube 
in den Dichtungen vom Janus und der Julurna, vom Picus und 
der Canens, von Evander und der Carmenta sowie darin aus- 
spricht, dafs Picus und Faunus ehe sie weissagen von einer 
Quelle am Aventin trinken; dahingegen der Name Egeria beweist 
dafs dieser Nymphe gleich der Carmenta zugleich eine entbin- 
dende Kraft zugeschrieben wurde1). Endlich wissen wir dafs 
die Vestalinnen nach einer angeblich von der Egeria selbst ein- 
gegebenen Vorschrift des Numa das zu den taglichen Reinigun- 
gen und Waschungen ihres Dienstes erforderliche Wasser aus 
ihrem Quell schopften. Ihr Cultus begegnet uns gleichfalls so- 
wohl in Latium als in Rom. Dort ruhmte sich der bekannte 
Hain der Diana von Aricia einer Quellengottin Egeria, welche fur 
die Pllegerin des Virbius gait und alsDienerin der Diana von den 
Frauen gewifs vorzugsweise als entbindendeGottin verehrt wurde, 
obwohl man aucli bier von Numas Liebe zu ihr erzahlte2). In Rom 
wurde sie in dem bekannten Haine vor der p. Capena in der 
Gmgebung der sogenannten Camenae oder wie sie in alterer 
Form heifsen Casmenae d. h. Carmenae verehrt3), welche deut- 
lich den Carmentes in der Umgebung der begeisternden Nymphe 
und Geburtsgottin Carmenta (S. 358), der Mutter des Evander, 
entsprechen und wie jene Canens, die Geliebte des Picus, ur¬ 
sprunglich keineswegs den poetischen Gesang der Dichter, sondern 
den zaubernden und orakelnden der Faune und der Fatuen aus- 
driicken sollten; obwohl sie spater von den romischen Dichtern 

1) Paul, p.77 Egeriae Nymphae sacrificabant praegnantes, quod earn 
putabant facile conceptam alvum egerere. Vgl. Plin. H. N. VII, 11 uno 
abortu duodecim puerperia egesta. 

2) Virg. Aen VII, 763 Serv., Ovid F. Ill, 273if., Met. XV, 48;ff., 

Schol. Iuven. S. Ill, 17. Vgl. oben S. 279 und Mommsen I. N. 5728 aus 

Cliternia: Lumpheis Dian . . 
3) Varro 1. 1. VII, 26, Paul. p. 43. Dafs auch sie Quellnymplien wa- 

ren wahrscheinlich die von kleineren Quellen in der ISiihe der grofseren 

Egeria geht hervor aus Varro b. Serv. V. Eel. VII, 21 vgl. Tertull. in 
Marcion. 1, 13 und Vitruv VIII, 3 von einem Wasser, welches so sufs sei, 

uti nec J'ontinalis ab Camenis nec Marcia sahens desideretur. Sulpicia 
Sat 67 Nam laureta Numae fontesque habilamus eosdem. Spater gab es 

in derselben Gegend eiuen Ort, den die Griechen wegen seiner reichiichen 

Bewasserung 'EvvdQia nannten, s. Corp. I. Gr. n. 5968. 
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ganz nach Art der griechischen Musen, welche urspriinglich 
gleichfalls Quellnymphen gewesen waren, verehrt und angerufen 
warden. Der Hain dieser Camenen, vor Alters ein anmuthiges 
Thai mit reichlicher Bewasserung, frischem Rasen, schattigen 
Baumen und kiihlen Grotten, wie sie ehemals uberhaupt in den 
Umgebungen von Rom nicht selten gewesen waren, lag gleich vor 
jenem Thore und nicht weit von dem T. des Honos und der 
Virtus, mit welchem die Quelle der Egeria und jener Hain bei 
dem rastlos fortschreitenden Anbau der gewaltigen Stadt spater 
sehr ins Gedrange kam 1 2). Angeblich hatte schon 3\uma dort 
eine kleine Capelle der Musen von Erz gestiftet, welche spater, 
nachdem sie vom Blitz getroffen war, zuerst in jenem benach- 
barten Tempel, dann in dem des Hercules Musarum aufbewahrt 
wurde. Ein andrer Tempel der Camenen wird erwahnt auf Ver- 
anlassung einer Dedication des Dichters Accius, welcher in dem- 
selben seine eigne Portraitstatue in Lebensgrofse aufgestellt 
hatte 2). 

Unter den Fliissen beschaftigte natiirlich der Tiber die Ro- 
mer am meisten. Im Gottesdienste hiefs er Tiberinus, auch 
Divus Tiberinus und Pater Tiberinus3), unter welchem Namen 
er im Gebete gewohnlich angerufen wurde, und zwar mit dem 
Zusatze: Adesto Tiberine cum tuis undis, oder wie es bei Ennius 
und mit geringer Veranderung bei Virgil heifst: Pater Tiberine 
tuo cum flumine sancto 4): wo also zugleich das vaterliche Wal- 
ten des machtigen Stromgottes, des Herrn und Vaters aller klei- 
neren Gewasser seines Gebiets 5) und die Heiligkeit seiner Fluth 

1) Liv. I, 21, Iuvenal Sat. ill, 101F., vgl. Becker Handb. I, 513ff. 
2) Serv. V. A. I, 8, Plut. Numa 13, Plin. H. N. XXXIV, 5, 10. Von 

der Muse Tacita b. Plut. N. 8 s. oben S. 459. 

3) Virg. Ge. IV, 369 Pater Tiberinus. Serv. V. A. VIII, 330 Tiberi¬ 
nus— a Pontificibus indigitavi solet. Zu vs. 31 in sacris Tiberinus, in 
cocnolexia Tiberis, in poemale Tibris voeatur. Vgl. die Inschr. aus Hor- 
tanum in Etrurien, in der Niihe der Vereinigung des Nar mit dem Tiber, b. 
kabr. p. 432, 6 Sex Atusius etc. primus omnium aram Tiberino posuit, 
quam caligatus voverat, und die aus der Gegend von Tuder b. Or. n. 4946 
Divo Tiberino. 

4) So betet Ilia in ihrer Noth b. Ennius Ann. 55 und so Aeneas b. 
Virg. Aen. VIII, 72, vgl. Servius. 

5) Virg. Aen. VIII, 77 Corniger Hesperidum Jluvius regnator aqua- 
rum. Fronto Ep. d. orat. p. 249 ed. Rom. (p. 129 Nieb.) Tiber amnis et 
domxnus et jluentium circa regnator. Ennius: Postquam consistit Jluvius 
qui est omrtibu’ princeps qui sub caeruleo . . . Vgl. die Inschr. bei Or. n. 
1054 Impp. Diocletianus et Maximianus Augg. repurgatis fonlium rivis 
el itinerib. eorum ad perennem usum refectis Tiberino Patri aqua- 
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fur den Glauben und den Cultus so vieler Gegenden und Men- 
schen hervorgehoben wird. Die Sage kannte ihn als einen alien 
Konig seiner Landschaft, bald als einen Konig von Veji, welches 
einst mit seinem machtigen Arine liber den ganzen untern Laut 
des Stroms, vomSoracte bis zurMundung geherrscht liatte, bald 
als einen latinischen Aboriginerkonig oder einen Konig von Alba 
Longa, vvelcber in dem Tiber verscliwunden sei, wie Aeneas im 
Numicius verschwindet1): das gewohnliche Bild unter welchem 
man sicli die historische Existenz der Ortsgenien hdhern Ranges 
d. h. der sogenannten Indigeten vergegenwartigte. Nocli eine an- 
dre Tradition nannte Tiberinus einen Sobn des Janus und der 
Camasene (S. 163). In Rom fugte man die Dichtung hinzu, dafs 
Rhea Silvia, nachdem sie die Zwillinge des Mars geboren, von 
ihrem harten Oheim in den Tiber gesturzt, bier aber von dem 
Stromgotte liebreich aufgenommen und zu seiner Gemahlin und 
koniglichen Stromgottin erhoben worden sei2): eine Sage, in 
welcher sich der alte latinische Glaube an eine beiligende und 
vergeistigende Kraft des stromenden Wassers wiederliolt und zu- 
gleich die specielle Beziehung des Tiberstroms zum romischen 
Vestadienste angedeutet ist. Uebrigens konnte es nicht felden, 
dafs eines so machtigen Stroms, von dem das Wohl und Schick- 
sal der Stadt in mehr als einer Weise bedingt war, bei dem Got- 
tesdienste der Romer vielfacli gedacbt wurde; da namentlich seine 

rum omnium, el repertoribus mirabilium fabricarum priscis viris ho- 
nori dederunt etc. Dais Tiberinus auch in den Genealogieen der umliegen- 
den Stadte und Landschaften oft genannt wurde, darf man aus Virg. Aen. 
X, 199 schliefsen; Genus — fatidicae Mantus et Tusci filius amnis. 

1) Varro 1. I. V, 30, wo der angeblich altere Name Albula offenbar 
die weifslich gelbe Farbe des Flusses ausdriickt (flavus fiberis), wie Nai 
eigentlich sulfureus bedeutete, vgl. Liv. I, 3, Ovid F. II, 387, Met. XIV, 
014, Serv. V. A. VIII, 72 Tiberim alii a rege Aborigmum dictum volant 
nui iuxta dimicans interemtus est, alii ah eo rege j\. a beor. rege d. i. a 
Veiorum rege), quern Glaucus Mvnois Jilius in Italia interemit, alu ab 
y/lbano rege, qui in cum cecidit. Vgl. Virg. Aen. VIII, 330 Serv. Der 
Name ist auf den in vielen altitalischen Ortsnamen hervortretenden Stamm 
tib oder tif zurUckzufiihren und scheint einen Gebirgsstrom zu bezeich- 
nen, vgl. Tebae, Tibur, Tiburnus, Til'ata, Tifernus, Mommsen Untent. 

2) Horat. Od. 1, 2, 17. Nach Porpbynon z. ds. St. hatte Ennius auch 
diesen Vorgang dichterisch besebrieben. Vgl. auch Claudian in Prob. et 
Olvbr. Cons. 225 (Tiberis) palla graves humeros velat., quam neverat 
uxor Ilia percurrens vitreas sub gurgite lelas. Nach einer andern Tra¬ 
dition war sie die Geinahlin des Anio geworden, Ovid Am. Ill, b, 45, Serv. 

V. A. I, 273. 
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hauligen Ueberschwemmungen, welche die niedrigeren Theile der 
Stadt iramer stark lieimsuchten, vollends in der alteren Zeit den 
Eindruck nicht allein einer starken, sondern auch einer jahen und 
heftigen Naturkraft machen mufsten. Daher viele Gebete und An- 
rufungen sammt andern Gebrauchen und gottesdienstlichen Ver- 
richtungen der hoheren romisehen Priesterscbaft, von welchen 
sich manche Kunde erhalten hat. Sowohl die Ponlifices als die 
Augurn pilegten ihn in ihren Gebeten fur das Wohl der Stadt 
oder sonst bei offentlichen Gelegenheiten anzurufen 1) und dabei 
nacb Art solcher Gebete mit allerlei Beinamen, die seine Natur 
und Wirkung ausdruckten, auszustatten, wie er z. B. in den Ur- 
kunden der Augurn wegen seiner schlangenartigenWindung vom 
Marsfelde bis zum Aventin Coluber d. h. die Scblange genannt 
wurde, bei einer andern Yeranlassung wegen der Wirkung seines 
Stroms auf die anliegenden Aecker Serra d. h. die Sage, bei einer 
andern Rumon, welches wahrscheinlich wie Almo der Nahrende 
ist2). Und zwar mussen solche gottesdienstliche Acte seit sehr 
alter Zeit bestanden haben, da Romulus als ihr Stifter genannt 
wird und bei Virgil gelegentlich nach Art des altesten Cultus von 
einer heiligen Eiche des Pater Tiberinus die Rede ist3). Sonst 
pflegte man es wohl dahin gestellt sein zu lassen ob seine Woh- 
nung in Rom sei und zwar auf der Insel, wo ihm am 8. Dec. ge- 
opfert wurde, oder an seiner Einmiindung ins Meer d. h. zu 
Ostia, welches gleiclifalls ein gewreihter Ort war4). Eigne Spiele 
wurden ibm am 7. Juli jenseits des Tiber von den Netz- und 
Angelfischern seines Stroms gefeiert, welche dadurch dafs sie die 
Fische zum Opfer des Vulcanus lieferten auch zu diesem Gottes- 
dienste in einer eigentbiimlichen Beziehung standen. Bei den 
Dichtern erscheint er nacb griechischer Weise als gehornter 

1) Cic. N. D. Ill, 20, 52, Serv. V. A. VIII, 330. 
2) Serv. V. A. VIII, 95, vgl. \irg. A. VIII, 62 Ego sum, plena quern 

jlurnine cernis stringenlem ripas et pinguia culta secantem, Caeruleus 
Thybris, coelo gratissimus amnis, und dazu Servius, wo Rumon erklart 
wird quasi ripas ruminans et exedens. 

3) Aen. X, 423, Augustin C. D. IV, 23 ut quid ergo Romulus consti- 
tuit deos lanum, Iovem, Martem, Picurn, Faunurn, Tiberinum, Herculem 
et si quos alios? Vgl. Seneca ib. VI, 10. 

4) Kal. Ain item. z. 8. Dec.: Tiberino in Insula, vgl. Serv.V. A. VIII, 
65 und Merkel z. Ovid Fast. p. CXLV1I. Auf einen Hain an der Miindung 
deutet Virgil Aen. VII, 29 ff., auf eine religiose Verehrung der Quelle Aen. 
VIII, 75. Von Ostia sagt Serv. A. I, 13: Ostiain veteres consen'atain esse 
voluerunt sicut Tiberim. Auch bei den Etruskern wurde Tiberinus jeden- 
falls als Gott verehrt. 
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Flufsgott oder als majestalischer Wassergreis, welcher zuweilen 
zvvischen den Pappeln seines Ufers aus der FJuth emportaucht, 
angethan rait einem feinen Linnen von blaulicher Farbe und das 
Haar mit Scliilf bekranzt >). So vergegenwartigten ibn auch die 
Kunstler in ihren Bildern zu Rom und zu Ostia, von denen das 
beriihmte Bild des iiegenden Stromgottes zugleich eine bildliche 
Andeutung des reichen Lebens giebt, welches sich im Alterthum 
von der Quelle bis zur Mundung auf seiner Fluth und an den Ufern 
bewegte, eine lebhafte SchifTabrt und Fischerei, reicber Anbau von 
Villen und Garten, und an der Mundung wieder das geschaftige 
Leben einer Handelsstadt, welche nachst Puteoli Iange die bedeu- 
tendste an dieser Kuste und namentlich unter den Kaisern durch 
die regelmafsige Kornzufuhr aus Aegypten und Afrika von hoch- 
sterWichtigkeit war. Daher auch die Parallele des Nil und Tiber 
in den bekannten Bildern und bei andern Gelegenheiten, sowohl 
in Alexandrien als in Rom 1 2). 

Die merkwiirdigsten Beweise der hohen religiosen Vereh- 
rung, welche diesem Stromgott in alter Zeit bei den Romern ge- 
widmet wurde, sind aber einmal die specielle Beziehung des Am¬ 
ies und Namens der Ponlifices zu dem Briickenbau liber seinen 
Strom und zweitens das merkwiirdige Opfer der sogenannten 
Argei. Jene, die Ableitung des Namens der Pontifices a ponte 
faciendo, wird fast allgemein angenommen3), und die dagegen 
erhobenen Bedenken sind in der That von geringem Belang, so 

1) Virg. Acn. VIII, 31 ff., 77. Vgl. Aen. X, 205 velatus arundine 
glaum Mincius. 

2) Die Statue des Tiber s. Mus. P. Cl. I, 38, Millin Gal. Myth. I, 74, 

308. Auch auf Alexandrinischen Miinzen sieht man das Bild des Tiber, s. 

Eckhel D. N. IV p. 63, vgl. ib. p.69 Tiber und Nil'Ofxovota d.h. Eintracht 
zwischen Rom und Aegypten, wovon die Kornzufuhr wesentlich abhing. 
Nach solchen Vorbildern wurden auch der Rhenus, Danubius u. a. Fliisse 
als liegende Greise mit der Wasserurne und characterisirenden Attributen 
abgebildet. 

3) Varro 1. 1. V, 83 Ponlifices, ut Scaevola Quintus Pontifex Maxi¬ 
mus dicebat, a posse et facere ut potifices. Ego a ponte arbitror, nam 
ab his sublicius est factus primum ut restitutus saepe, quom in eo sacra 
et uls et cis Tiberim non mediocri ritu fiani. Dionys H. II, 73, III, 45 y.cti 
Trjv £vlCvr\v ytyvQaV, i)v civev yabyob xal Giflrjoou bn’ ctbrcSv 
dictxQctTHG&eu Tcbv Ivlctiv txeTvog (AncusMarcius) im&ervca raj Ti^eqei. 
Xiytxai, jjv ctyQi too nciQovrog diacpvXuTTovGiv Isquv dvacvofxi^ovTsg. 
sl xl novrjGsisv avxrjg /xsQog, ot IsQocpavxca ttsQansvovGi ttvGiccg xi- 
vccg InLxeXovvxeg cc/ua xrj nciQaGxevrj nctxQiovg. Plut. Num. 9, wo rich- 
tiger bios vom Eisen die Rede ist, Suid. v. TFovxiqti;, Marquardt Handb. 

IV, 184 If. 

Preller, Rom. Mylhol. 33 
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deutlich liegt die Zusammensetzung des Worts vor und so we- 
sentlich hangt diese Benennung mit der religiosen Anschauung 
der alten Zeiten zusammen. Denn fiberall sind die Elementar- 
krafte heilig, darunter vorziiglich die fliefsende Stromung des 
Wassers, und iiberall gait es fiir eine Anmafsung der Menschen, 
ja untei Umstanden fur einen Frevel, wenn das von Natur in 
fi eier Kiaft dahinstromende Element durch Ueberbriickung gleich- 
sam unterjocht wurde, wie in demselben Sinne die Brucke, 
welche Xerxes fiber den Hellespont geschlagen hatte, bei den 
Griechen fur einen Frevel gait. Der Tiberstrom war iiberdies 
oft ungestiim und gefahrlich, daher man, wenn seine Ueber- 
scbwemmungen die Stadt beschiidigten und die Brucke hinweg- 
rissen, darin urn so mehr einen Zorn des Gottes erkennen 
mochte. Daher das anhaltende, einzig auf religiosen Grunden 
beruhende Herkommen der Bepublik, nur den einzigen Pons 
Sublicius zu dulden und diese Briicke nicht allein nur aus Holz 
zusammenzusetzen, sondern aucli jede Anwendung von Eisen 
dabei aufs gewissenhafteste zu vermeiden, aus denselben 
Gi linden weshalb aucli sonst das Eisen fiir etwas die heiligen 
Statten \erletzendes gait (S. 116). Auch wurden jedesmal, wenn 
diese Brucke neu geschlagen oder wiederhergestellt werden 
sollte, allerlei Opfer und Cerimonien an beiden Ufern und auf 
der Brucke selbst vorgenommen und zwar unter der Oberaufsicht 
der Pontilices, zu deren Insignien deshalb auch die Axt gehorte. 
Bedenken wir dafs bei solchen Benennungen gewohnlich eine 
einzelne Function, fruher die angesehenste, herausgegriften wird, 
wahrend die Competenz der Behorde sich mit der Zeit erweiterte, 
wie dieses bei den romischen Pontilices erst nach Vertreibung 
dei Konige der ball gewesen sein kann, so werden jene Bedenken 
noch weniger ins Gewicht fallen, auch nicht der Gebrauch des- 
selben Namens pontifices fiir die priesterliche Oberbehorde in an- 
dern Stiidten von Latium und Italien, wobei ohne Zweifel der 
romische Sprachgebrauch der bestimmende wrar. Dahingegen 
die ahnliche Benennung eines alten priesterlichen Geschlechts 
in Athen, der FeqiVQalot, welche aus Bootien eingewandert auf 
der heiligen Strafse nach Eleusis angesiedelt wurden und dieBriicke 
liber den Ilissos unterhielten, w7obei sie gewisse ihnen eigen- 
thiimliche Sacra beobachteten, sclion von den Alten als passende 
Analogic angeftihrt wird. Nicht weniger merkwuirdig sind die 
Argei, welche den Cultus und die Stadtchronik von Rom in 
der doppelten Bedeutung ortlicher Heroen der altesten Stadt- 
quartiere und in der von menschlichen Figuren beschaftigten, 
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die aus Binsen geflochten und als Aequivalcnt fruiterer Men- 
schenopfer an den Iden des Mai in den Tiberstrom geworfen 
wurden. Gewohnlich liielt man sie fiir Begleiter des Hercules, 
welche mit diesem aus Argos nach Rom gekommen, aber nach 
seinem Abschiede dort geblieben waren und die Saturnia d. li. 
die angeblicbe Stadt des Saturn am Fufse des Capitols (S. 410) 
bewohnt hatten 1). Hernach sturzen sie sich aus Sehnsucht 
nach ihrer Heimath in den Strom und werden seitdem als He- 
roen in 24 durch die Altstadt zerstreuten Capellen verehrt, wel¬ 
che man ihre Graber nannte 2), oifenbar als Ortsgenien (Laren 
oder Indigeten) der 24 oder melir Quartiere, in welche die Alt¬ 
stadt bis zu der neuen Eintheilung der Stadt durch August zerfiel. 
Bei diesen Capellen wurde am 16. und 17. Miirz von denPriestern 
ein Umzug gehalten, bei welchem die Flaminica Dialis mit unge- 
kammtem Haar, also in Trauer erschien3): wahrscheinlich ein Ge- 
dachtnifs zum Andenken an diese Heroen, welche den Compital- 
laren nahe verwandt gewesen sein mogen, in einer Zeit wo der 
Abschied von dem Winter und die Nahe des Friihlings sich in 
allerlei Suhnungs- und Freudefesten aussprach. Am 13. Mai 
aber fand ein gleichfalls nach ihnen benanntes Siihnungsfest auf 
dem Pons Sublicius statt, bei welchem die Beziehung auf den 
Stromgolt der Stadt unverkennbar ist; und auch hier waren vor- 
nehmlich die Pontifices betheiligt, sie und die immer eng mit 
ihnen verbundnen Vestalischen Jungfrauen. Zuerst brachten 
die Pontifices gewisse vorbereitende Opfer, dann stiirzten die 
Vestalinnen in Gegenwart der Pratoren und andrer biirgerlicher 
Magistrate 24 von Binsen geflochtene Menschen-Puppen, die man 
Argei nannte, mit zusammengeschnurten Handen und Beinen 

1) Varro 1. 1. V, 45 Argeos dictos putant a prindpibus, qui cum 
Hercule Argivo venerunt Rom am et in Saturnia subsederunt. Vgl. Dionys 
I, 34, Macrob. I, 7, 27, Ovid F. V, 650ff. 'AQyelos ist die griechische Form, 
vgl. Tibur Argeum b. Horat. Od. II, 6, 5, Ovid Am. Ill, 6, 46, denn auch 

Tibur gait fur eine Griindung argivischer Ansiedler. 
2) Paul. p. 19 Argea loca Iiomae appellantur, quod in his sepulti es- 

sent quidam Argivorum illustres viri. Vielmehr nannte man auch diese 

Capellen im sacralen Sprachgebrauche Argei, s. Liv. I, 21 , wo Numa die¬ 

sen Cult einsetzt: multa alia sacrijicia locaque sacris faciendis, quae Ar- 
geos pontifices vacant, dedicavit. Dionys. I, 39 zahlt dreifsig solcher Ca¬ 
pellen, Varro I. 1. V, 45 sieben und zwanzig, dahingegen er VII, 44 nur 

von 24 Binsenmannern sprickt. Vgl. Sclnvegler R. G. I, 376ff., Marquardt 

Handb. IV, 200 If. 
3) Ovid F. Ill, 791, Gell. X, 15, 30 u. A. 

33* 
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von der Brficke in den Strom 1), angeblich zur Erinnermig an 
jene Begleiter des Hercules oder weil dieser den stellvertretenden 
Gebrauch anstatt der frfiheren Menschenopfer eingeffihrt babe. 
Und in der That sollen frfiher bei dieser oder einer andern Gele- 
genbeit wirkliche Menschen, und zwar secbzigjahrige Greise in den 
Strom gestfirzt Avorden sein; wenigstens wird das Sprichwort 
sexagenarii de ponte von den Alten u. a. von einem solchen Ge- 
brauche erklart und auch wohl unmittelbar auf das Argeeropfer 
bezogen2). Die Erklarung des griechischen Namens fur diese 
altesten Viertelsgenien der Stadt ergiebt sicb von selbst, wenn 
wir annehmen, dafs sie urspriinglich nach italischer Weise ohne 
bestimmtere Personification und Benennung verehrt wurden, wie 
der bei dem Cultus des romischen Hercules zu Grunde liegende 
Genius der Stadt und der Stadtflur, den man spater mit dem ar- 
givischen Hercules identificirte. War dieses einmal geschehen, 
so lag nichts naher als jene ihm gleichartigen Viertelsgenien fur 
seine Begleiter zu halten. Die andre Tradition, nach welcher sie 
fur Saturnii galten, erklart sich durch dieselbe Voraussetzung, 
dafs sie die Bedeutung von ortlichen Aboriginern und segnenden 
Genien batten, denn Saturnus und sein Geschlecht ist ja nur 
das Collectivbild fur jene altesteZeit einer paradiesischen Segens- 
fiille. Die Binsenmanner, welche in den Strom geworfen wurden, 
konnen urspriinglich nicht die Viertelsgenien selbst, sondern nur 
die nach ihnen benannten Stadtviertel vertreten haben, von de- 
nen vermuthlich jedes ein solches Bild, friiher also wohl einen 
Menschen zu dem Gesammtopfer zu stellen hatte. 

Neben dem Tiber Avurden in jenem Gebete der Augurn, 
leider weifs man nicht bei Avelcher Gelegenheit, auch einige sei¬ 
ner kleineren Nebenbache in der Nahe der Stadt genannt, na- 
mentlich der Spino, Almo und Nodinus (Cic. N. D. Ill, 20, 52), 
besondre Gebrauche von derselben priesterlichen Behorde aber 
namentlich bei dem Uebergange jedes hoheren Beamteten der 
Stadt fiber jeden, auch den kleinsten Nebenflufs des Tiber beob- 
achtet: Avorin sich wieder der Glaube an ein jedem fliefsenden 

1) Varro 1. 1. VII, 44, Paul. p. 15 Argeos, Dionys I, 38, vgl. Ovid F. 

V, 621 If., Plut. Qu. Ro. 32, Macrob. S. I, 11, 47. 
2) Fest. p. 334 Sexagenarios, Paul. p. 75 Depontani. Zu vergleichen 

waren die bei der Austreibung des Todes ins Wasser geworfenen Puppen, 
s. Grimm D. M. 728 If., doch pafst die Jahreszeit des romischen Opfers 
nicht zu dieser Vorstellung. Eher pafst der alte und weit Arerbreitete 
Glaube, dafs der Stromgott, der Nix oder die Nixe, sein jahrliches Opfer 

fordere, s. ib. 462. 
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Gewasser einvvohnemles Numen deutlich ausspricht. Man nannte 
in diesem priesterlichen Sprachgebrauche jedes aus bestandiger 
Quelle fliefsende Wasser fons manalis 1), liielt es aber nur dann 
fur noting besondre Uebergangs-Beobachtungen, die man auspi- 
cia peremnia nannte2), anzustellen, wenn aus einer derartigen 
Quelle der Bach zu eineni amnis wurde d. h. in ein grofseres 
Flufssystem abflofs; wie diese Auspicien denn namentlicb hin- 
sichtlicb der Petronia amnis im Marsfelde erwahnt werden, wel- 
cber Bach von den Magistraten bei alien im Marsfelde vorzuneh- 
menden Geschaften uberschritten werden mufste3). 

Auch die grofseren Nebenlliisse des Tiber sind obne Zwei- 
fel auf iibnliche Weise wie er selbst, der fiir ihren gemeinscbaft- 
lichen Herrn und Vater gait, verehrt worden, z. B. der schweflige 
Nar und der liebliche Anio, welche sammt dem Avens das sabi- 
nische Ileimathland in der Gegend von Reate durchstromten, 
wo auch der I. Velinus und der See von Gutilia durch manchc 
alte Sage und manchen alten Brauch gebeiligt waren (S. 360). 
Doch horen wir von diesen Gewiissern nur gelegentlich und 
selbst von einer religiosen Yerebrung des Anio, der bei Subla- 
queum (Subiaco) und Tibur vorbei das Bett des Tiber sucht, 
ist etwas Bestimmteres nicht i'lberliefert. Wenn anders nicht 
vielleicbt der bei Tibur und an dem Wasserfalie des Anio verehrte 
Tiburnus oder Tiburtus 4), welcher fur einen der Griinder von 
Tibur gait, eigentlich der als Divus Pater und Indiges verehrte 
Stromgott Anio war, welcher bekanntlich jetzt allgemein Teve- 
rone heifst. Dazu kommt die Yerebrung der weissagenden 
Nymphe oder wie man sie spater nach dem Yorbilde der Cuma- 

1) Fest. p. 157, Paul. p. 128. 
2) Fest. p. 245 Perernne dicitur auspicari qui amnem aut aquam, 

quae ex sacro oritur, auspicato transit. Das sacrum ist die Quelle, der 
fons manalis, vgl. Horat. Od. I, 1, 21 nunc ad aquae lene caput sacrae. 
Cic. N. D. II, 3, 9 klagt iiber die Vernachliissigung der peremnia auspicia. 

3) Fest. p. 250 Petronia amnis. Die Quelle dieses Bachs hiefs Cati 
fons, Paul. p. 45. Die Augurn hatten iiberliaupt viel mit den Fliissen und 
fliefsendem Wasser zu thun, s. Serv. V. A. IX, 24 secundum augurum 
morem, apud quos fuerat consuetudo ut, si post acceptum augurium ad 
aquam venissent, inclinati haurirent exinde et manibus et fusis precibus 
vota promitterent, ut visum perseveraret augurium, quod aquae inter- 
cessu disrumpitur. 

4) Horat. Od, I, 7, 12 domus Albuneae resonantis et praeceps Anio 
ac Tiburni lucus et uda mobilibus pomaria rivis. Sueton v. Horatii: do¬ 
mus eius ostenditur circa Tiburni luculum. Ygl. Stat. Silv. I, 3, 74, Plin. 
H. N. XVI, 44, 87. 
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nischen Sibylle unci andrer Selierinnen nannle der Sibylla Al- 
bunea, welche zu fibur am Ufer des Anio ein Heiligthum hatte, 
in dessen Strom der Sage nach ihr Bild mit einem Buche in der 
Hand gefunden war. Ihre friiher auf der Burg von Tibur im 
Tempel des Hercules aufbewahrten Spruche wurden vom romi- 
schen Senat spater aul das Capitol in die allgemeine Niederlao'e 
solcher Runen (sortes) geschafft ■). Offenbar ist sie die Nymphe, 
die Fauna der Solfatara von Tibur, deren bereits oben S. 339 auf 
Veranlassung des alten und im latinischen Alterthum weitbe- 
ruhmten Faunusorakels von Tibur gedacht ist. Selbst der Flufs- 
gott Anio gait wegen dieses Orakels spater fur einen Sobn des 
Apollo, noch bestimniter aber wire! der andre Grander von Ti¬ 
bur Ca till us als ein dem Faunus verwandter Prophet dadurch 
characterisirt, dafs ihn die Sage bald einen Begleiter des arka- 
dischen Evander, bald einen Solin des argivischen Propheten 
Amphiaraos nannte1 2 3). Spater waren diese Sagen freilich meist 
verschollen, der alte Cultus durch die Zeit verdunkelt, dagegen 
die Quelle zu einem haufig besuchten Heilbade geworden, des¬ 
sen sich schon August bediente. Es war eine kalte Schwefel- 
quelle, in der man entweder badete oder man trank das Wasser, 
namentlich sollen die Bader zur Starkung der Nerven und bei 
Verwundungen sehr heilsam gewesen sein. Eine aus diesem 
Orte erhaltene Inschrift spricht den Dank eines rustigen Jagers 
aus, der sich in Etrurien auf der Eberjagd eine Wunde geholt 
hatte und bei jener Quelle Heilung fand, worauf er zum Dank 
sem Bdd, wie er zuerst wieder zu Pferde safs, in Marmor ausge- 
bauen neben der Quelle aufstellte2). 

Wie man auf dem Lande die Quellen verehrte, davon giebt 

1) Lactant. I, 6, 12 nach Varro, vgl. Serv. V. A. VIII, 336 alii eiiam 
liburtem dictum sc. Carmentam, Tibull. II, 5, 69, Stat. Silv. I 3 79 
^.lnige iibersetzten den Namen Albunea in den griechischen Leucothea> 

wobei man gleichfalls an Schvvefel dachte, Serv. V. A. VII 83 Die spate- 
ren Bader heirsen immer aquae Albulae, s. Strabo V, 3, 11, Vitruv. VIII, 
3, Pirn. XXXI, 2, 6, Sueton Octav. 82, Martial. I, 13 u. A. 

• 2’ ^ 18> 2 cirea mite solum Tiburis et moe- 
nia Catili, Virg. Aen. VII, 670. Catilus oder Catillus ist i. q. Catus der 
Descheute, der Seber. Es scheint dais er speciell als Griinder der Burg 
von libur verehrt wurde, wo der T. des Hercules lag. 

3) S. die von Haupt und Lachmann hergestellte Inschrift bei Momm¬ 
sen I. IS. n. 7146. Mebr iiber die Quelle und die Bader bei Canina sull’ 

anvv vidrlrfizi°- dei bagni delle ac(lue Albu{e) Bullet, dell’ Inst. Arch. 1855 
p. AXX11I, die letzte Arbeit des wiirdigen und vielverdienten Mannes 
welcher selbst in diesen Biidern Heilung suchte. ’ 
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das liebliche Gedicht des Horaz eine Vorstellung, durch welches 
er die Quelle seines sabinischen Landgutes, die durch ihn be- 
ruhint gevvordne Quelle der Bandusia verherrlicht hat, Od. II, 13. 
Man bekranzte sie mit Blumen, schiittete Wein in das Wasser 
und schlachtete bei festlichen Gelegenheiten auch wohl ein Bock- 
lein]), dessen Blut man gleichfalls in das Wasser tropfen und 
mit diesem dahinfliefsen liefs. Von der Yerehrung grofserer 
Bache ist die des Clitumnus in Umbrien ein lehrreiches Bei- 
spiel, nach der Beschreibung des jiingern Plinius ep. VIII, 8. 
Seine Quelle war sehr reich und voll. das Wasser bis zur Durcb- 
sichtigkeit klar und dabei frisch wie Schnee, das Ufer reichlicb 
mit Baumen bestellt, die Felder der benachbarten Stadt Mevania 
durch diesen Flufs reich gesegnet und durch eine Zucht von 
weifsen Stieren beruhmt, deren fur den Gebrauch des Gottes- 
dienstes geweihte Farbe man der Wirkung dieses Wassers zu- 
schrieb 1 2). Daher ein vor vielen angesebener Cullus dieses Flufs- 
gottes, dessen die Allen oft gedenken. Der Main mit ei- 
nem Tempel befand sich in der Nahe der Quelle, darin das Bild 
des Gottes und sogenannte sortes d. h. auf Blattern oder auf 
Staben geschriebene Orakelspruche wie die der Albunea von 
Tibur oder der Fortuna von Praeneste. Um den Tempel sah 
man viele kleinere Capellen fur eben so viele Gotter zweiten 
Ranges, deren jeder seinen Namen und seinen besondern Cultus 
hatte; zum Theil waren es die Gotter kleinerer Quellen, die sich 
in den Clitumnus ergossen und als deren Herr und Vater er 
verehrt wurde. Ihn selbst nannte man Iupiter d. h. Divus Pater 
Clitumnus, welches nach Analogie des Pater Tiberinus, Pater 
Reatinus und ahnlicher Falle zu erklaren ist (S. 84). Ueber den 
Strom war eine Briicke geschlagen, welche die Grenze zwischen 
dem lieiligen und dem profanen Theile des Flusses bildete, in 
welchem letzteren man baden durfte. Viele Inschriften des Danks 
und der Huldigung bedeckten die Saulen und die Wande des 
Tempels. 

Um so leichter wird uns die Verehrung des Flusses Numl- 
cus oder Numicius3) bei Lavinium verstandlich werden, welcher 

1) Oder ein zartes Schweinchen, Martial. VI, 47. 
2) Virg. Ge. II, 146 und dazu Philarg., Prop. II, 15, 25, Sil. Ital. IV, 

544 If., VI, 647. Vgl. Sueton Calig. 43. 
3) Beide Forraen kommen vor, s. Drakenborch z. Liv. I, 2, 6. Der 

Name scheint verwandt zu sein mit dem des Numa und des Numitor, des 
frommen Bruders des wilden Amulius. 
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die Sage und Dichtung der Latiner und Romer so viel beschaf- 
tigte. Es ist der geweihte Flufs der Vesta und der Penaten von 
Lavmium, m dessen Wellen Aeneas verschwunden war: ein 
Flufs^ den die Sage m fruheren Zeiten reichlich und voll durch 
den fruchtbaren Grand von Lavinium stromen und erst spater 
nachdem der Gottesdienst vernachlafsigt worden sei, so erbarm- 
bcb zusammenschrumpfen lafsti). Merkwiirdig sind die Er- 
zahlungen wie Aeneas in diesem Flusse und durch die Kraft sei- 

“,®S 3rrS ZU!Jl IndigeS oder Iuljiler IndiSes geworden, denn 
ais soldier wurde er an seinem Ufer in einem Haine verehrt 

FniTv!?6”1 7an den Grabeshugel des troischen Helden zeigte.’ 
Entweder opfernd oder m einem siegreichen Gefechte mit den 
I emden Latiums verschvvmdet er plotzlich in dem Strome 

Xn pCit h.“? g6Stlftet Wird’ bei welchem die rbmi- schen I ontifices jabrlich nnt den Consuln opferten. Dabei wird 
irnmer dem Wasser des heiligen Stromes die Kraft zugeschrle- 

en, durch welche der sterbliche Aeneas zum unsterblichen Gott 
geworden seij), Ja dieser Aeneas Indiges wird bin und wieder 
geradezu wie der im Numicius waltende und herrschende Flufs- 
gott bescbrieben so dafs er urspriinglich wolil nichts Anderes 
gewesen ist als der Divus Pater Numicius, der Flufs°ott als In¬ 
diges und als Stifter der Penatenstadt Labium gedach ,deren 
Vestad.enst nut diesem Culte durch den Gebrauch seines heiH- 
gen Wassers eng verbunden war. Vielleicht war es nur die Folge 

neTs ^TTWeChSlUDg’ hier Ulld in andern Fallen, dafs Ae¬ 
neas a s die Sage von ihm einmal eingedrungen war, mit die¬ 
sem Indiges identified wurde, so gut wie bei der Anna Perenna 

nisfedeZr NSnmeWlfS die best5ndi§e Strfimung (amnis peren- 
) der Numiciusquelle gemeint war, dann aber die kartha- 

gische Anna durch die geschaftige Sage herbeigezogen wurde 3). 

p .;P 1.5(? Serv- Es ist entweder der Rio di Turno bei 

LdaArdea ^ LaVlmUm’ °dei' der Ri* Torto zwischen pTatt 

v T*4 N^M vnda 
alter aqms alter flammis ad side,-a missus Vgl'^vIdMetXIv'lsSff 
»»d d,e b?',len obe» S 83 a„gerdhrle„ Stelleu bSDi„nys™ 64™d A™„b 

ehrte So t CiLYf Pl1"' s' 5’ 9 heifsl del'am Numicius ver- 
ehrte Gott lupiter Indiges, und dies scheint der wirkliche Cultusname a-r 

%t wurUdeS.em- ES SChdnt niCht dafS dCr NaiUe A™“^ Cultus hinzugel 

3) Ovid P. Ill, 647 ff., vgl. oben S. 305 und Sil. Ital. VIII 50 T)» 

as Wort und der Begriff amnis zugleich niiinnlich und weiblich ist und^ 
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Unter den Fliissen Gampaniens hat jeeU»ifalls der Voltur- 
nus d. h. der sich Walzende, der Rollende, von volvere (Yol— 
t—urnus, wie Sae—t—urnus, Iu — t—urna) einen lebhaften 
Cultus der ganzen Umgegend veranlafst, wie sich davon auch 
noch in dem feriale Capuanum einige Spuren erhalten haben * 1). 
Aullallend ist es dafs wir denselben Cultus auch in Rom linden, 
wo noch die Kalender der Augusteischen Zeit am 27. August 
cine Feier der Volturnalia anmerken und dieselhe in einem die- 
ser Kalender ausdriicklich lur ein dem Flusse Y'olturnus darge- 
brachtes Opfer erkliirt wird2), welcher nicht wold ein andrer 
sein kann als der durch ganz Italien bekannte Flufs von Capua 
oder Volturnum, wie diese Stadt in fruherer Zeit geheifsen 
hatte3). Also bleibt nichts Anderes iibrig als eine Uebertragung 
dieses Cultus von Capua nach Rom anzunehmen. Vermuthlich 
geschah es in der Zeit (seit dem J. 543 d. St., 211 v. Chr.), wo 
die Romer die Stadt Capua ganzlich aufhoben und von ihrem 
reichen Gebiete in solcher YYeise Resitz ergrilfen, dafs Rom fort- 
an an die Stelle von Capua trat4): bei welcher Gelegenheit also 
jener Cult des Flufsgottes und alten Eponytnen der Stadt nach 
Rom iibertragen worden ware, wie bei andern Gelegenheiten die 
Culte von Alba, von Veji, von Lanuvium u. s. w. Wie sehr 
iin Uebrigen durch ganz Campanien und uberhaupt im siidli- 
clien Italien die Fliisse und Quellen den Glauben und die Ein- 

der iilteren und liindlichen Sprache wohl auch etvvas anders gelautet hat, 
vgl. Mommsen Unterit. Dial. S. 248, so ko'nnte der amnis Numicius wohl 
auch den Namen des Aeneas herbeigezogen haben. Hat man in glaubigen 
Zeiten doch selbst das Janiculum des Namens wegen fiir eine Griindung 
des Aeneas erkliirt. 

1) S. oben S. 146. Am 1. Mai und am 25. Juli sind Lustrationen am 
Fluls d. h. am Volturnus vorgeschrieben, die erste bei Casilinum, an der- 
selben Stelle, wo das jetzige Capua liegt, die andre bei der Briicke der 
Dianenstrafse, welche von Capua in nordostlicher Itichtung zum Flusse und 
zum T. der Diana auf dem Berge Tifata fiihrte. 

2) AlJe Kalender bemerken zum 27. Aug. VOLT oder VOLTVRIV.,. 
das Kal. Capranic. naeh der Ausg. von Mommsen I. N. n. 6748 setzt hinzu: 
VOLTVRN. FLVMIJNI SACRIFICIVM. Auch bei Varro 1. 1. VI, 21 ist 
deshalb zu schreiben V olturnalia a deo V olturno, cuius fcriae turn, vgl. 
Paul, p.379 Volturnalia Volturno suo deo sacra faciebant, cuius sacerdo- 
tem Volturnalein vocant, d. i. der flainen Volturnalis s. oben S. 400. Frei- 
licli konnten beide Namen, Volturnus und Vortumnus, in der Aussprache 
leicht verwechselt werden. 

3) Liv. IV,37. Es gab auch eine rdinische Colonie Volturnum unweit 
der Miindung des gleichnamigen Flusses, Varro 1. 1. V, 29. 

4) Liv. XXVI, 16. Daher die Capuanischen Miinzen mit dem Namen 
der Romer. 
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bildungskraft der Bevolkerung beschaftigten, bevveisen theils die 
Miinzen der griechisclien Stadte z. B. die von Neapel1), theils 
die hin und wieder erzahlten Fabeln von sterblichen Menschen, 
welche in die Quelle eines Flosses gestiirzt zu gehornten Flufs¬ 
gottern geworden (S. 85,2), oder von Flufsgottern, denen ein Sil¬ 
van entspringt (S.351) u. dgi. m. 

Eine andre Beihe von gottesdienstlichen Beobachtungen 
und entsprechenden Sagen schliefst sich an die vielen Warm- 
bader und Heilquellen, welche durch ganz Italien sebr zahlreich 
waren und im Alterthum auch von Leidenden aller Art iiberall 
sehr fleifsig besucht wurden. Die warmen Bader waren insge- 
mein nach griechischer Sitte dem Hercules geweiht, daher sich 
die Fabel von der Geryonsfahrt und seiner Wanderung durch 
Italien auch in Padua festgesetzt hatte 2). Anderswo hielt man 
solche Heilquellen oder Gewasser von heilender Kraft fur eine 
Gunst der Ortsgottheit und warf allerlei fromme Gaben fur sie 
ins Wasser, Miinzen, kleine Gotterbilder, Kopfe oder andre 
Gliedmafsen des menschlichen Korpers, welche geheilt worden 
waren: von welcher Sitte sich ein merkwiirdiges Beispiel in ei- 
nem Alpensee auf Mte Falterona, auf welchem der Arno ent¬ 
springt, erhalten hat3). Wo dagegen vulkanische Wirkungen, 
namentlich aufsteigende Schwefeklampfe beobachtet wurden, 
an denen Italien so reich ist und im hohern Alterthum noch 
reicher war, da pflegte man dieMefitis anzubeten, welcher wir 
als einer alten italischen Gottheit im mittleren Italien nicht selten 
begegnen, z. B. beim See von Amsanctum im Waldgebirge der 
Hirpiner, neben welchem sich eine der Mefitis geheiligte Hohle be- 
fand, aus welcher wie aus der Hohle am Averner See bei Cumae 
(S.463) erstickende Dampfe aufstiegen, daher man auch hier an 
einen Eingang in die Unterwelt glaubte4). Auch in Tibur wurde 

1) Dessen Flufsgott Sebethus auf Miinzen und Inscbriften als Gott 
erscheint, s.Or. n. 1647, Mommsen I. N. n. 2445 und die Miinzen im Bullet. 
Arch. Napol. 1852 n. 3. 6. 8. t. IV. Vgl. die Inscbriften aus der Umgegend 
von Neapel bei Mommsen I. N. n. 2599 Numini Nympharum und Or. 1648 
Nymphis slujidi Servatric. Sacr. Eine interessante Sammlung von grofs- 
griechischen Miinzen mit versehiedenen Bildern von Flufsgottern giebt 
Riccio repert. delle monete di citta antiche Nap. 1852 t. 1. 

2) Sueton Tib. 14. Vita Theodorici p.149. Thermen des Hercules bei 
Caere erwiihnt Liv.XXII, 1, zu Allifae in Samnium eine Inschrift b. Momm¬ 
sen I. N. n. 4758. 

3) S. Braun im Bullet, dell’ Inst. 1842 p. 179—184, G. Dennis die 
Stadte und Begriibnifspl. Etruriens S. 431 ff. 

4) Die schone Beschreibung des Orts b. Virg. Aen. VII, 563ff., zu 
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Mefitis verehrt und zwar als Mann neben der Albunea * 1), des- 
gleichen in Rom, wo es einen lucus Mefitis auf den Esquilien 
gab, ein sicherer Beweis dais auch dort einst gasarlige Dampfe 
aufgestiegen waren2), ferner zu Benevent in Samnium, zu Po- 
tentia in Lucanien, zu Atina in Campanien u. s. w., auch zu 
Cremona in der Lombardei3). Auf der Insel Ischia hatte man 
bei vollkommner Hellenisirung des Orts die gleichartigen Heil- 
quellen dem Heilgotte Apoll und den Nymphae oder Lymphae 
Nitrodes oder Nitrodae gewidmet, welche aus Bildwerken und 
Inschriften bekannt sind 4). 

Auch der Cultus der Pali ken in Sicilien mag sich hier an- 
schliefsen, da er mehr der einheimischen Bevolkerung als den 
Griechen angehort zu haben scheint und diese Paliken wesent- 
lich Damonen von Schwefelquellen waren, die von vulkanischen 
Kraften getrieben wurden, freilich unter sehr eigenthumlichen 
und auffallenden Bedingungen, welche dem Naturgefuhl der 
Alten um so mehr imponirten. Aeschylus hatte sie in einer sei¬ 
ner Tragodien verherrlicht und altere und neuere Reisende und 
Gelehrte haben sich oft nht dieser Erscheinung beschaftigt5). 
Der Ort befand sich im Oberlande des Flusses Symathos, schon 
im Innern der Insel, zwischen Enna und Syracus; wahrschein- 
lich ein zusammengesttirzter Krater, in dessen innerster Senkung 
sich nocli jetzt bei nasser Jahreszeit Wasser zu sammeln pflegt, 
welches durch vulkanische Dampfe, die aus der Tiefe durch ver- 
schiedene Locher aufsteigen, emporgetrieben wird. In alter Zeit 
mufs diese Wirkung und Erscheinung weit energischer gewesen 

welcher Stelle Servius bemerkt, dafs Varro alle gleichartigen Statten in 
Italien aufgezahlt hatte. Vgl. Plin. H. N. II, 93 und 107, Cic. de Divin. I, 
36, 79, Claudian r. Proserp. II, 350. Amsanctum ist, wie Serv. A. VII, 565 
richtig erkliirt, locus amsanctus i. e. omni parte safictus. 

1) Virg. A. VII, 84 Albunea nemorum quae maxima sacro foiite so- 
nat saevamque exhalat mefitim. Dazu Servius: Mefitis proprie est terrae 
putor, qui de aquis nascitur sulfuratis — Alii Mefitim deum volunt Leuco- 
theae (d. i. Albuneae) connexvm. 

2) Varro 1. 1. V, 49, Fest. p. 351 a. 
3) Tacit. Hist. Ill, 33, vgl. Mommsen I. N. n. 376—378, 1403, 4540, 

Henzen n. 5808If. 
4) L. Stephani Ind. Schol. Dorp. a. 1850, Braun Ant. Marmorw. II t. 

Vw Gerhard Neap. Ant. Bildw. S. 142 n. 546. 547, Mommsen I. N. n. 3513 
— 3518. Der Ort heifst noch jetzt Nitroli. Den Bildwerken zufolge 
scheinen dort auch gymnische und musische Spiele gefeiert worden 
zu sein. 

5) Macrob. S. V, 19,15lf. Vgl. G. Michaelis, die PalikeD, ein Beitrag 
zur Wiirdigung altitalischer Culte, Dresd. 1856. 
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sein, da gewohnlich von zwei Becken (Krateren) in diesem 
Grunde die Rede ist, aus denen das heifse und erstickende 
Dampfe verbreitende Schwefelwasser bei unergriindlicher Tiefe 
immer von neuem aufgahre und in hohen Sprudeln empor- 
springe. In der Nahe dieses Phanomens wurden jene Paliken 
als wohlthatige Damonen verehrt, obwohl sie eigentlich nur die 
personificirte Naturerscheinung selbst waren. Bald hiefsen sie 
Kinder des Adranos, eines durch ganz Sicilien von der indige- 
nen Bevolkerung verehrten Halbgottes, bald des Vulcan und der 
Nymphe Aetna, bald, und dieses war die durch Aeschylus ver- 
lierrlichte Fabel, nannte man sie Sohne des Zeus und der Thalia, 
einer Tochter des Vulcans vom Aetna, welche sich aus Angst 
vor der eifersiichtigen Juno in die Erde fliichtet, worauf diese 
anstatt ihrer die Paliken gebiert 1). Doch unterschied man an 
dem Orte selbst zwischen den beiden Sprudeln, die man Delli 
nannte, und den gottlich verehrten Paliken, welche fiir Heilgotter 
und gute Genien des Ackerbaus. und der SchifTahrt galten. Bei 
jenen Sprudeln pflegten auch Reinigungseide unter eigenthumli- 
chen Gebr a lichen abgelegt zu werden, indem man die Schreck- 
nisse des Orts zur Erschwerung des Gewissens und das Auf- und 
Niedersteigen der Schwefelsprudel zu einer Art von Gottesur- 
theil benutzte, dahingegen das benachbarte Heiligthum der Pa¬ 
liken auch als Orakel und Asyl fiir Sklaven haufig aufgesucht 
wurde, auch in dem sicilischen Sklavenkriege, welcher hier sogar 
recht eigentlich seinen Heerd hatte. 

1) Dalier der Name, nakiv yuQ ixovo' oxoTovg roJ’ tig cpaog, 
wie es bei Aeschylus hiefs. Vgl. die Beschreibung’en der Sprudel b. Strabo 
VI, ]). 275, Silenos b. Stepb. B. v. Haktxrj. Es ist eine Nachbildung der 
bootisehen Fabel von der Geburt des Tityos. Vermutlilich ist weder der 
Name Delli noch der der Palici griechischen Ursprungs. 
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Die Gotter des feurigen Elements. 

Es gehoren dahin Volcanus als Gott der Naturkraft des 
Fetters, welche beseelend und bildend, aber auch zerstorend 
wirkt, und Vesta, die Gottin der Feuerstatte, sofern sie fiir das 
menschliche Leben die Bedingung aller Ansiedlung und veredel- 
ten Hauslichkeit ist, auch die Gottin der Altarflamme, welche 
von der Erde zum Himmel emporweist. Beide zusammen 1), in 
mancher Hinsicht aber auch Volcanus allein, erinnern sehr an 
den indischen Agni (ignis), den Feuergott der Veden, welcher 
gleichfalls sowohl die leuchtende, erwarmende und verzehrende 
Macht des Feuers als der Feuergott des Altares und des hausli- 
chenHeerdes, also des Familienlebens und des Gottesdienstes 
iiberhaupt ist. Der Vesta gesellen sich im romischen Cultus die 
freundlichen Ilaus- und Heerdgeister der Penaten, welche sie 
auch in das olfentliche Leben des Gemeindeheerdes hiniiber- 
begleiten. 

1. Volcanus. 

Der Name wird sowohl in den besseren Texten der Schrift- 
steller als in den Inschriften gewohnlich Volcanus2) geschrie- 

1) Nach Dionys. II, 50 verehrte sie schon T. Tatius zusammen. Da- 
gegen ist die Zusammenstellung bei Liv. XXII, 10 die griechische. 

2) VOLCANI POCOLOM auf einer Scbale aus Tarquinii, die sich 
jetzt in Berlin befindet. Miinzen von Aesernia init der Inschrift VOLCA- 
NOM. Vgl. Orelli n. 1380 If. 
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ben, spater Vulcanus. Eine befriedigende Etymologie ist. bis 
jetzt nicht gefundeni). Um so verstandlicher ist der Name 
Mulciber, wie der Gotl besonders als allverehrter Waffenschmied 
gleich dem deutschen Wieland und dem griechischen Hephastos 
genannt wurde, von mulcere d. h. von der erweichenden, die 
festen Metalle fliissig machenden Kraft des Feuers1 2). Bei den 
Etruskern hiefs er Sethlans, welcberName vermuthlich mit dem 
griecbischen oxi&eiv und dem alteren Namen der Insel Lemnos 
Ai&akr], Ald-aha, Al&ulua zusammenhangt, den auch die 
Insel Elba mit ihren grofsen Vorrathen von Eisen und Kupfer 
fiihrte3): welche Scbatze in Populonia und sonst bei den Etrus¬ 
kern, da ihr Land iiberhaupt an Metallen reich war, zu alien 
Kiinsten und Uebungen des Schmiedegotts, Schmelzofen, Miinz- 
statten, den beruhmten kunstreichen Metallarbeiten u. s.w\ reich- 
lichen Anlafs darboten. 

In den alteren Culten und Sagen erscbeint Vulcan bald als 
zerstorende bald als wohlthatige, nicht selten auch als beseelende 
und zeugende Kraft, ja wie Vesta und der indische Agni auch 
als Gottheit des Heerdes, der iiber dem Bestande der Familie 
wacht und im Staate Gesellung und Verbiindung fordert. In der 
Pranestinischen Sage gait deshalb Caeculus, der Griinder der 
Stadt, fur einen Sohn des Feuergottes, der „am Heerde“ gefun- 
den wird, dann unter den Hirten aufwachst und endlich wie 
Modius Fabidius in Cures, wie Romulus in Rom das Volk der 
Umgegend um sich versammelt und den Staat griindet4). Nach 
der latinischen und romischen Sage, wie Dionys und andre 
Schriftsteller sie erzahlen 5), wurde Servius Tullius, der volks- 
freundliche bonig und neue Gesetzgeber, in demseUien Sinne fur 

1) Nicht zu gebr.iuchen sind die Etymologieen bei Varro 1. 1 V 70 
und Isidor Orig. VIII, 11, 39. Cicero N. D. Ill, 24, 62 verzichtet auf jede 
Erklarung. A. W. Schlegel dachte an das indische ul-ka, feuriges Meteor, 
s. Pott etymol. Forsch. 1 S. 128. 265. Neuerdings haben Mehrere nach 
dem Vorgange von Secchi den aus Hesycb und Miinzen von Phases be- 
kannten Zeus Velchanos oder Gelcbanos verglichen, Andre das „phonicisch- 
])clasgische“ Wort TelyCv, s. Gerhard Gotth. d. Etr. S. 6. 29, Rofs Ztsch. 
I. A. W. 1851 n. 50, Huschke die osk. u. sabell. Sprachdenkm. S. 11. 198. 

2) Paul. p. 144 Mulciber, Macrob. VI, 5, 2, vgl. die Inschr. b. Or. n. 
1382 Folk. Mitt sive Mukibero. 

3) 0. Muller Etrusker 1 S. 240. 
4) Virg. Aen. VII, 678If. init den alten Auslegern. 
5) Dionys. IV, 2, Ovid F. VI, 621 If., Plin. H. N. XXXVI, 70, Plut. 

<le ort. Ro. 10. Dieselbe Geschic.hte abenteuerlich entstellt und auf Alba 
Longa und die Geburt der Zwillinge iibertragen b. Plut. Rom. 2. 
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den Sohn des Vulcans gehalteu, welcher bei dieser Gelegenlieit 
in der Flamine des Familienheerdes der Tarquinier als lar fami- 
liaris d. h. als Schutzgott des Hauses (S. 488) erscheint. Tar- 
quinius und die weise Tanaquil sitzen beim Mahle, bei welchem 
Ocrisia (d. i. die Burg-Jungtrau, von ocris), die gefangene K6- 
nigstochter aus Corniculum, als Magd auFwartet. Als sie nacli 
der Silte des Maids die Speiseopfer zu den Laren des Heerdes 
tragt und den Wein in die Flamme schfittet, streckt sich ihr aus 
der Flannne ein fascinum entgegen. Erschrocken meldet sie es 
der Tanaquil, diese aber heifst sie sicli brautlich schmucken und 
so an den Heerd setzen, vvorauf sie nach neun Monaten den 
Servius Tullius gebiert. Auch soil sicli Yulcanus bei seinem 
Sohne wie beim Pranestinischen Caeeulus niclit unbezeugt ge- 
lassen haben. Denn einst, da Servius als Ivnabe schluinmerle 
oder, wie Andre erzahlten, da er nacli deni Tode seiner vielge- 
iiebten Gattin in tiefen Seelenschmerz versunken war, sah man 
sein Haupt und das Haar von lichter Flamme lodern. 

Ein wohlthatiger und befruchtender Naturgott ist, Vulcan 
auch als Gatte der alten latinischen, der Bona Dea nahe verwand- 
ten Goltin Maia, welclie zu Bom in alten Gebetsformeln als Maia 
Yolcani verelirt wurde und ihr Opfer am l.Mai durcli den ila- 
men Volcanalis erhielt1); eine ahnliche Verbindung also wie die 
zwischen deni lemnischen und atnaischen Hephastos und der 
Naturgottin Aphrodite, der romischen Venus, daher auch diese 
Gruppe der romischen Vorstellung nahe lag und von Horaz in 
den bekannten Versen von der wiederkehrenden Lust des Frfih- 
lings Od. I, 4, 5 IF. angewendet wird. Unter den romischen 
Cultusstatten des Feuergoltes ist besonders merkwiirdig das alte 
Yolcanal des Comitiums, welches wie eine Art von Staatsheerd 
erscheint, gleich jenem Heerde in Praeneste, an welchem der 
Griinder der Sladt gefunden wurde. Es war kein eigentlicher 
Tempel, sondern nur eine fiber das Comitium erhohte Flache 
(area), wahrscheinlich mit einer Feuerstatte und einem Septum, 
wie auch die andern sogenannten Volcanalia in Rom zu denken 
sein werden. Indessen hatte dieser Platz ffir die Sladt und den 
Staat eine ganz bcsondere Bedeutung, da er durch die alte Er- 
innerung an die Verbfindung der Rbmer und Sabiner und eine 

1) Gelt. N. A. XIII, 23 (22), vgl. Macrob. I, 12, 18. Varro 1. 1. V, 84. 
Nach Piso hiels die uxor Vulcani niclit Maia, sondern Maiesta. Dock ist 
dieses derselbe Name d. h. die Vergriifsernde, Wachsthum Verleihende, 

vgl. oben S. 352. 
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eben so alte Praxis tier biirgerschaftlichen Yersammlungen ge- 
weiht war. Hier sollen Romulus und T.Tatius ihre Zusammen- 
kiinfte gehalten haben, wie spater die verbiindeten Romer und 
Quiriten und die Patricier uberhaupt hier beriethen, auf dem 
comitium, fiir dessen geheiligten focus nach Art des spatern 
Yestadienstes also dieses Vulcanal gehalten werden darf. Ro¬ 
mulus soli es gestiftet und eine eherne Quadriga als Wahrzeichen 
seines Triumphs iiber Cameria auf demselben aufgestellt haben; 
ein Lotosbaum, welcher sicli bis zur Zeit des Plinius auf dem¬ 
selben Platze erhalten hatte, gait fiir eben so alt als die Stadt1). 
Die politische Redeutung des Platzes wurde vollends die vorlierr- 
schende, seitdem durch Tullus Hostilius am Comitium die Curia 
Hostilia entstanden war, zu welcher spater die Rostra, di,e Gra- 
costasis und andre Gebaude des burgerlichen und politischen 
Lebens der Stadt hinzutraten. Doch blieb dem Volcanal nach 
wie vor auch seine religiose Redeutung; ja es wurde noch ein- 
mal zu einer Statte der Ausgleichung und Versehmelzung feirid- 
licher Elemente, als Cn. Flavius, derselbe welcher die Fasten 
veroffentlichte (S. 143), auf demselben Platze, wo einst Romu¬ 
lus und Tatius einander die Hande gereicht hatten, eine Capelle 
der hergestellten Eintracht, jetzt der zwisclien Patriciern und 
Plebejern errichtete2). Das alte Heiligthum des Feuergottes aber 
erkennt man z. R. daran dafs wiederholt solchen Personen, die 
vom Rlitze, dem Feuer des Himmels getroffen waren, auf dem 
Yolcanal Statuen errichtet wurden, wie Vulcanus denn wenig- 
stens bei den Etruskern, deren Aruspices in solchen Fallen zu 
entscheiden pflegten, als Feuergott zugleich ein blitzschleudern- 
der Gott war3). 

Das Hauptfest des Vulcan flel in den heifsen Monat August, 
wahrscheinlich deshalb, weil Sonne und Feuer bei den Alten, auch 
bei den Romern oft gleichbedeutend gedacht und fur einander ge- 
setzt werden 4). Es war der 23. August, an welchem Tage spater 

1) Dionys. II, 50. 54, Plin. XVI, 44, 80, Plat. Rom. 24, Qa. Ro. 47, 
vgl. Becker Handb. I S. 287. Da der Mundus sich unter dem Comitium fae- 
funden haben soil, und iiber demselben nach Ovid F. IV, 820If., nachdem 
die Gruppe zugeschiittet worden, ein Altar errichtet und Feuer angemacht 
wurde (S. 456,4), so konnte dieses vielleicht mit dem-Vulcanal zusani- 
menhangen. 

2) Liv. IX, 46, Plin. XXXIII, 1, 6, Ovid F. VI, 93. Der Platz 
hiefs deshalb fortan die area Vulcani et Concordiae, Liv. XL, 19, vgl. 
XXXIX, 46. 

3) Fest. p. 290 statua, Gellius N. A. IV, 5. 
4) Ennius b. Varro r. r. I, 4 von den vier Elementen: aqua, terra, 
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auch circensische Spiele zu Ehren des Vulcan gehalten wurden* 1). 
Ein in religioser Hinsicht sehr merkwurdiger und gewifs sehr 
alter Gebrauch dieses Tages war der dafs die Romer dann, 
wahrscbeinlich jeder Familienvater fur sich und die Seinigen, 
geAvisse Fische als Opfer in das Feuer (des hauslichen Heerdes) 
warfen; ohne Zweifel waren es die aucb sonst als stellvertreten- 
des Opfer pro animis humanis erwahnten kleinen Fiscbe, welche 
man in Rom maenae nannte. Diese wichtigen Fische wurden 
von den Tiberfischern geliefert, aber nicbt auf dem gewobnlichen 
Fischmarkte, sondern auf einer area Vulcani feilgeboten (ver- 
muthlich nicbt jener alten, sondern auf dem Platze vor dem Vul- 
canustempel imMarsfelde), wofiir ibnen die Stadt dadurch lohnte 
dafs sie am 7. Juni durch den Stadt-Priitor eigne Fiscberspiele 
(ludi piscatorii) fiir die Zunft der Fischer und den guten Ertrag 
ihres Gewerbes am jenseitigen Stromufer lialten liefs2). Die 
Volcanalien aber wurden nicht allein in Rom, sondern auch in 
Ostia gefeiert, wo ein mehrfach erwahnter praetor sacris Volcani 
faciundis dabei den Vorstand hatte3): vermuthlich derselbe 
Gottesdienst und mit denselben, den Fischfang im Tiber so nahe 
angehenden Gebrauchen, in denen sich zugleich der alte Glaube, 
dafs das menschliche Seelenleben dem Feuer verwandt sei, recht 
vernehmlich ausdriickt. Ein andrer Festtag des Vulcan war der 
23. Mai, wo die beim Gottesdienste gebrauchten Trompeten und 
ahnliches Metallgerath lustrirt und dabei dem Vulcan geopfert 
wurde4), wie am 23. Marz ein ahnlicher Gebrauch mit einer 
Feier der Minerva verbunden war. Also gait Vulcan bei dieser 

anima (die Luft) et sol, b. Varro 1. 1. V, 59 von der menschlicben Seele: 
est de sole sumptus ignis, isque totus mentis est. Vgl. die Sage vom Pro¬ 
metheus bei Probus und Serv. z. Virg. Eel. VI, 42 und das Sonnenrad bei 
Grimm D. M. 578. 

1) Varro l. 1. VI, 20, vgl. die Kalender, unter denen der Kal. Capran. 
hinzufiigt: Volcano in Circo Flaminio. JNach Dio LXXVII1,25 schlug 
es am Tage der Volcanalien ein, weil Macrin das Wagenrennen zu Ehren 
des Vulcan abgeschafft hatte. 

2) Fest. p. 210 und 238 piscatorii ludi, Ovid F. VI, 237 ff., oben S. 512. 
3) S. die Inschr. b. Marini Atti p. 357, Or. n. 1381, vgl. n. 2204. 

2205. Weil die Vulcanalien in die Zeit fielen, wo die Tage abnahmen, 
fing Plinius d. A. mit diesem Tage an des Morgens bei Licht zu arbeiten; 
dieses und weiter nichts sagt die oft misverstandne Stelle bei seinem Nef- 
fen ep. III. 5. 

4) Ovid F. V, 725, wo purae tubae die geweihten, zum Gottesdienste 
bestimmten tubae sacrorum sind, vgl. die Kalender z. 23. Mai und oben 
S. 201. Auch auf den roinischen und andern italischen Miinzen erseheint 
Vulcan gewb'hnlich als Schinied, mit Hammer und Feuerzange. 

Preller, ROm. Mylhol. 34 
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Gelegenheit fur den kunstreichen Schmied und Vorsteher aller 
Gewerke, welche im Feuer schaflen und arbeiten. 

Sonst ist er gewohnlich der verzehrende Feuergott1) und 
zwar in der doppelten Bedeutung eines solchen dem das durch 
Feuer zu Vertilgende geweiht wird, und eines solchen der fiber 
jede Feuersgefahr und Feuersbrunst gebietet, also auch gegen 
dieselbe Schutz gewahrt. In jener Beziehung wird Vulcan nicht 
selten untey den Kriegsgottern erwahnt, da es in Italien ein altes 
Herkommen war, nach gewonnener Schlacht die geringere Beute 
auf dem Schlacbtfelde selbst zu verbrennen und zu diesem 
Zwecke dem Vulcan und andern Gottern der Vernichtung zu 
weihen 2); es sei denn dafs auch dabei das Bild des gottlichen 
Wallenschmiedes im Spiele war, wenigstens sind es immer Waf- 
fen, welche dem Vulcan bei solchen Gelegenheiten geweiht Aver- 
den. Andrerseits war es allgemeiner Gebrauch den Feuergott als 
Schutz gegen Feuersbrtinste zu verehren, zu welchem Behufe 
allerlei Beschworungsformeln an die Wande der Hauser gemalt 
wurden, wodurch man diese unter den Schutz Vulcans zu stel- 
len glaubte. Und zwar halfen auch darin die Etrusker mit ihrem 
Aberglauben aus, wenn anders eine der beliebtesten Formeln der 
Art Arse Verse, welches averte ignem bedeuten soil, wirklich 
etruskischen Ursprungs ist3). In Perusia wurde sogar, nach- 
dem im Kriege zwischen Octavian und Antonius die ganze Stadt 
bis auf das Vulcanal abgebrannt war, fortan Vulcan anstatt der 
Juno, die sonst in den etrurischen Stiidten Schutzgottin zu sein 
pflegte, als Schutzgott verehrt4). In Rom, wo die Strafsen bis 
auf den grofsen Brand unter Nero in der Regel enge, die Hauser 

1) Ennius Ann. v. 477 cum magno strepitu Volcanom ventus rege- 
bat. Attius Nyctegr. p. 168 ed Ribbeck. Scandit oras, laterum texta 
CJlammaJ V olcani edax. Virgil Aen. V, 662 Fur it immissis Volcanus ha- 
benis transtra per et remos et pictas abiete puppes. 

2) Liv. I, 37, VIII, 10, XXX, 6, XL1, 12, vgl. Virg. Aen. VIII, 561 
und Liv. XLV, 33 precatus Martem, Minervam Luamque Matrevn (S.419) 
et ceteros deos, quibus spolia hostium dicare ius fasque est. Eben dahin 
gehort der VOLKANVS VLTOR auf Miinzen des August, s. Eckhel D. N. 
VI, 96, welcher auch den Volkanus militaris b. Grut. 1069, 5 aus demsel- 
ben Gebrauche erklart. 

3) Pli’ . XXVIII, 2, 4 etiam parietes incendiorum deprecationibus 
conscnbunt rr. Vgl. Paul. p. 18 Arseverse und die oft besprochene In- 
schrift aus Cortona b. Or. n. 1384, welche Huschke im Rh. Mus. f. Philol. 
1856 S. 364 If. aus dem Umbrischen zu erklaren versucht. 

4) Apj ian b. c. V. 49, Dio Cass. XLVIII, 14, wo auch das Bild der 
Juno gerettet wird. 
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hoch, also die Feuersbriinste meist sehr verheerend waren, 
wurde neben dem Vulcan eine Stata Mater verehrt, als weib- 
liche der Vesta verwandte Scliutzgottin der Strafsen und oflent- 
lichen Platze, welche das Feuer zum Stehen brachte und sowohl 
die Hauser als das Strafsenpflaster gegen seine verheerende 
Wirkungen schutzte. Das erste Beispiel eines Bibles dieser 
Stata Mater sah man auf dem Forum, nachdem dieses durch 
Cotta gepflastert worden war; hernach verbreitete sicb dieser 
Cultus schnell durch die ganze Stadt und die einzelnen vici, da- 
her sich verschiedene Inschriften erhalten liaben, in denen die 
Viertelsmeister, vicorum magistri, der Stata Mater solche Hei- 
ligthumer stiften1). Augustus errichtete spater auf dem Forum, 
vermuthlich neben jenem Bilde der Stata Mater, auch ein Bild 
des Vulcanus, von welchem die Dedicationsinschrift gleichfalls 
erhalten ist (Grut. 61, 1), ein Vorgang welcher gleichfalls in den 
iibrigen Theilen der Stadt Nachahmung fand; wenigstens wurde 
bald darauf, nachdem eine Feuersbrunst den Aventin verheert 
hatte, die bei dem Vicus Armilustri in der Gegend von S. Alessio 
zum Stehen gekommen war, von den dortigen Viertelsmeistern 
dem Volcanus Quietus und der Stata Mater ein Heiligthum ge- 
stiftet2). Ja dieser Cultus verbreitete sich mit der Eintheilung 
der Stadt in vici und der Ortspolizei der vicomagistri auch au- 
fserbalb Roms fiber die Municipien und sonst, daher ahnliche In- 
schriften in verschiednen Gegenden vorkommen3). Aus dem- 
selben Grunde pflegte man, eben weil Vulcan mit der Zeit immer 
mehr zu einem Gott der Feuersbriinste wurde, die Tempel des- 
selben lieber aufserhalb der Stadt anzulegen4). Und wirklich 
lag der einzige bekannte Tempel dieses Gottes in Rom nicht in 
der Stadt, sondern im Marsfelde, wahrscheinlich in der Nahe des 

1) Fest. p. 317 Statae Matris, vgl. meine Regionen d. St. R. S. 84 
und Orelli n. 1386—1388, Henzen n. 5684. 5685. Stata Mater ist zu er- 
kliiren wie Iupiter Stator, quae sistit incendia. Gewohnlich wird sie fur 
eine Nebenform der Vesta gehalten, vgl. die Inscbrift aus Lyon bei Boissieu 
p. 15, Henzen n. 5686 Augustae Deae Veslae, Augusto Deo Volcano. 

2) Or. n. 1385, vgl. Mommsen I. N. n. 6776, Unterital. Dial. S. 134. 
3) Or. n. 1386 aus Florenz, Henzen n. 5685 aus dem Lande der Mar- 

ser, n. 5684 aus Achaja. Auch die Inschrift aus Tarent bei Or. 1380 ist 
wohl ahnlich zu erkliiren: Volcano ex aere 'publico in via recta Civ. Tar. 
pontificum iussu statuit P. Cornifidus. 

4) Vitruv. I, 7, Plut. Qu. Ro. 47, Liv. XXIV, 10. Auf M. des Vale¬ 
rian und Gallien wird ein T. des Vulcan angedeutet, welcher bei an- 
dauernder Pestilenz als Heilgott angerufen wurde, Eckhel D. N. VII 
p. 384. 

34* 
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Circus Flaminius, in welchem auch die circensischen Spiele der 
Volcanalien am 23. August gehalten wurden. 

2. fiesta und die Penaten. 

Der Name Vesta ist nicht etwa aus dem griechischen cEorLa 
entstanden, wie man spater in Rom glauble (Cic. N. D. II, 27, 
67), sondern beide sind von demselben Stamme abzuleiten, wel- 
cher im Sanskrit was lautet und wohnen, verweilen bedeutet1). 
Also eine Gottin des Heerdfeuers, sofern dieses der Mittelpunkt 
und das Princip des hauslichen Lebens ist, ja in weiterem Um- 
fange auch des stadtischen und biirgerlicben Lebens, da der 
Staat und die Stadt wesentlich auf der Zusammenfassung vieler 
Hauser und Familien mit einem und demselben Gesellungsprin- 
cipe beruht, welches von den Alten gleichfalls unter dem Bilde 
eines lodernden Heerdfeuers dargestellt wurde. Daher die innige 
Gesellung der Penaten, welche eigentlich Hausgeister sind, auch 
mit der offentlichen Vesta in Latium und Rom. Im hauslichen 
Leben entsprach sie eben so wesentlich der festenund altherkomm- 
lichen Einrichtung des latinischen und wohl iiberhaupt italischen 
Hauses, nach welcher das Atrium mit seinem Heerde und den 
auf diesem verehrten Gottern die Mitte und das Herz des ge- 
sammten hauslichen Verkehres war. Ja das Atrium selbst hatte 
seinen Namen von dem Heerdfeuer, um welches es sich ausbrei- 
tete; es ist nehmlich eigentlich die Kuche und die damit un- 
mittelbar zusammenbangende Diele2), die in der Mitte einen of- 
fenen Raum hatte, wo der Rauch abzog und der Himmel von 
oben hineinblickte. Eben diese Diele war der allgemeine Fami- 
liensaal, um welchen die einzelnen zur Wohnun'g erforderlichen 
Raume (Kemenaten) herumlagen; auf derselben aber bildete wie- 
der der Heerd (focus, culina) mit seinem Vestafeuer und den 

1) Pott etymol. Forsch. 1 S. 279. Im Griechischen gehoren zu dem¬ 
selben Stamme eCo/uca, lipeartov d. i. olxog, auch adxv d. i. die Stadt als 
Inbegrilf sammtlicher Hauser. 

2) Serv. I, 726 ibi et culina erat, unde et atrium dictum est; atrum 
enim erat ex fumo. Vgl. A. Kuhn in der Zeitschr. fiir vglch. Sprachf. VI, 
239, welcher auf den Zend-Stamm atar d. i. Feuer zuriickgeht, welcher 
Stamm sich auch im Sanskr. atharvan und in einigen andern AMeitungen 
erhalten babe. Auch al'itco, al&aXr], ai&cilog hange damit zusammen, 
wahrscheinlich auch das lateinische aedes. Weiterhin ist atrium der Name 
fiir jeden grofseren Saal geworden. 
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Bildern der Laren und Penaten das alte Familienheiligthum, bci 
welchem taglicli und bei alien festlichen Gelegenheiten die Fami- 
lienandacht verrichtet wurde und an welchem alle theuersten Er- 
innerungen liingen. Dort versammelte sicli die Familie zum tag- 
lichen Mahle (S. 490), dort stand auch das Ehebett, dem Ein- 
gange gegenuber (Iectus genialis, adversus), eine Stiitte der 
schaflenden Genien des Hauses, dort war das matrimonium, in 
welches die junge Frau bei der Hochzeit feierlich eingefiihrt 
wurde, dort die Spinnstube, wo die Hausfrau unter ihren Magden 
waltete, den Heerd und die Arbeit zugleich beaufsichtigend, wah- 
rend der Hausherr in derselben Halle als das Familienoberhaupt 
gebietet, zur taglichen Arbeit ein- und ausgehend. Den Eingang 
VQn der Strafse her bildete das vestibulum, mit welchem das re¬ 
ligiose Gebiet der Vesta des Heerdes begann '), wahrend der of- 
fene Raum in der Mitte der Diele, das sogenannte cavaedium 
sowohl zu den praktischen Zwecken eines innern Hofes und 
Gartens als zur Verelirung andrer Hausgotter diente 1 2). Feuer und 
Wasser sind die Elementarbedingungen jedes Hausstandes, da- 
her beide Elemente auch gleich wesentlich zu jedem Dienste der 
Vesta gehorten, sowohl dem olTentlichen als dem des Hausherrn 
und der Hausfrau, von denen diese deshalb, wenn sie durch den 
Hochzeitszug in das Haus eingefiihrt wurde, mit Feuer und Was¬ 
ser k am, und jener, wenn die junge Frau ihm an der Schwelle 
entgegentrat, dieselbe mit dem Feuer und Wasser seines Heer¬ 
des empfing3). Dazu Jjam die Bedeutung des Heerdes fiir die Zu- 
bereitung und den Vorrath der taglichen Nahrung, welcher letz- 
tere penus genannt wurde, von welchem wieder die am Heerde 
verehrten Penates ihren Namen haben4): ein sichrer Beweis 

1) Ovid F. VI, 295 At focus a Jlammis et quod fovet omnia dictus, 
qui tamen in primis aedibus ante fuit. Hinc quoque vestibulum diet reor 
unde precamur etc. Vgl. Non. Marc. p. 53 vestibula, Varro b. Serv. V. 
Eel. VIII, 29, A. II, 469. 

2) Virg. Aen. II, 512ff., VII, 59; Plin. H. N. XIV, 3, Sueton Octav. 
92 u. a. 

3) Paul. p. 2 aqua et igni, p. 87 facem. Vgl. Varro 1.1. V, 61, b. Non. 
p. 182 titionem, b. Serv. V. A. IV, 103, Dionys. II, 30, Ovid F. IV, 792, 
Stat. Silv. I, 2, 4—6. 

4) Cic. N. D. II, 27, 67 schlagt eine doppelte Etymologie vor, sive a 
penu ducto nomine, est enim ornne quo vescuntur homines penus, sive ab 
eo quod penitus insident, ex quo etiarn penetrates a poetis vocantur. Die 
Ableitung von penus ist die richtige, denn penas verhalt sich zu penus wie 
optimas zu optimus, vgl. primas, cuias, Antias, Fest p. 253 penates. Doch 
ist zu bedenken dafs das Wort penus zu demselben Stainme gehort wie 
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dafs diese urspriinglich als freundliche Hausgeister gedacht wur- 
den, die fur den Bedarf des taglichen Brodes sorgten. Denn der 
penus, von welchem im religiosen Sinne des Penatendienstes die 
Rede ist, darf unmoglich von dem Heerde der Vesta getrennt 
werden, wie diese Gottin denn selbst in ilirem offentlichen 
Dienste einen sogenannten penus d. h. einen Vorrath der zu ih- 
rem Dienste erforderlichen Elementarbediirfnisse hatte. So be- 
stand auch der bauslicbe Dienst der Penaten wesentlich darin 
dafs man sie wie die Laren beim taglichen Mable betheiligte und 
auf eignen Flatten und Tischen nach altem Herkommen nament- 
lich Salz und einige Speisen vor ihren Bildern hinstellte, zu wel¬ 
chem Behuf'e auch in den Zeiten der grofsten Einfachheit in 
jedem Hause wenigstens ein Salzfafs und eine kleine Speise- 
schussel von Silber vorhanden sein mufstei), wahrend Andre 
auch wolil nach jedem Mahle fiir diese freundlichen Hausgeister 
einige Speisen auf dem Tische liegen und dazu auch die Lampen 
brennen liefsen2). Ein Blick auf die gleichartigen Zustande und 
den gleichartigen Glauben unsrer eignen Vorfahren wird alles 
dieses so viel leichter verstandlich macben. Denn auch in dem 
alten deutschen, namentlich norddeutschen Bauernhause bildete 
der Heerd den Mittelpunkt, hinler welchem die Frau vom Hause 
thi onte und das Ehebett stand, so dafs sie Alles iibersehen 
konnte und Tag und Nacht unter Augen hatte. Auf einem sol- 
clien Heerde brannte das Feuer den ganzen Tag und glimmte 
selbst die Nacht hindurch; nur wenn der Hausherr gestorben 
war, wurde es ausgeloscht. Selbst in dem reicheren Burger- 

penes , penitus, also schon dadurch fiir etwas zu den Penetralien des Hau- 
ses (rehonges erklart wird, wie der Heerd und die Penaten, Vgl. Paul, p 
208 penetralia sunt penatium deorurn sacraria. Serv. V. A. Ill 12 pena- 
tes ideo appellantur quod in penetralibus aedium coli solebant. Virg 
Aen V, 660 conclamant rapiuntque focis penetralibus ignem. Non. Marc.' 
p.51 pent, penus et penoris — proprietatem docti veteres hanc esse volue- 
runt, quod quae in ea sunt quasi penitus et in penetralibus recondantur. 
Mehr uber den Begriff von penus b. Klausen Aeneas und die Pena- 
ten o. ooo It. 

pi- 1iAamiU1Sob^rwU,S li Vir^E,cL V’ 31 P- 14 KeiI> Liv. XXVI, 36, 
oi ?- XXXIII, 12, °4, Val. Max. IV, 4, 3, Fest. p. 157 mensae, p. 329 und 
344 satinum, Arnob. II, 67 in penetralibus et culinis perpetuos fovetis fo- 
cos, sacras facitis mensas salinorum appositu et simulacris deorurn vd 
Porphynon z. Herat. Od. II, 16, 14. Nach Serv. Aen. I, 736, III, 257 VIl' 
111 waren diese Tische haufig Brodtische, mensae paniceae; daher der be- 
kannte Zug der latinisclien Aeneassage. 

2) Pint. Syinpos. Qu. VII, 4, 1 und 7. Nach dem Kal. rust. Fames 
wurde aut dem Lande regelmiifsig im Januar den Penaten geopfert. 



VESTA UND DIE PENATEN. 535 

hause war die Kiiche eine slattliche, oft schon gewolbte Halle, 
und in geselligen Stunden versammelte sich wohl auch die Fa- 
milie in der Kiiche und verzehrte ihr Abendbrod am hauslichen 
Heerde. Auch wies der Volksglaube immer dort den guten 
Hausgeistern ihren Sitz an und in eigens am Heerde angebrach- 
ten kleinen Speisen legte man ilinen Speise bin, auch etwas Reis- 
liolz und von Zeit zu Zeit ein Kappchen und ein Rockchen zum 
Lohn fur treue Dienste •). Bei den Alten war dieser Glaube an 
gute Hausgeister um so mehr ausgebildet, als er eben nur eine, 
die gemiithliche Seite ihres allgemein eingreifenden Geisterglau- 
bens ist; das Wesentliche ist aber auch hier dafs der Heerd als 
geistiger Mittelpunkt des Hauses auch der Sitz der Hausgeister 
ist, sowohl der Laren als der Penaten, welche mehr dem Namen 
als ihrem Wesen nach verschieden zu sein scheinen. Denn was 
S. 489 von der Sorge der Laren fiir das Haus und die Familie 
gesagt ist, das gilt auch von den Penaten 1 2). Auch diese sorgen 
und schaffen fiir das Wohl des ganzen Hauses und aller Haus- 
genossen, freuen sich oder leiden mit ihnen, je nachdem das 
Haus bliiht oder verfallt, einig ist oder entzweit u. s. w. Bei 
ihnen schwort man, mit ihnen verbiindet man sich, sie gewahren 
alien Mitgliedern der Familie das sie iiberall begleitende Gefiihl 
einer Heimath, eines durch Natur und alte heilige Gewohnheit 
befestigten, unter alien Umstanden zuverlassigen Anhaltes fur 
das ganze Leben. Sie waren fiir den Romer die Gotter seiner 
Yater und seines Stammes, die welche fiir den Besitz seines Hau¬ 
ses sorgten, in seinem Innersten hausten und seine Wande und 
Raume rings behiiteten3). Kurz die Yorslellung von diesen 
freundlichen Geistern fiihrte von den verschiedensten Seiten zu 
dem einen Gedanken an Haus und Hof, an Weib und Kind, an 
Yater und Mutter zuriick, mit welchem alle zarteren und feineren 

1) J. Moser patriot. Phantasieen 3, 139, Riehl iiber die Familie 164. 
Ueber die Speiseopfer Grimm D. M. 478. Auch die Perser brachten ihren 
Genien Speiseopfer, Athen. VI p. 252. 

2) Serv. V. A. II, 469 singula enim membra domus sacrata sunt diis 
ut culina diis Penatibus etc. Ill, 178 focis, quia privatum sacrifidum se- 
quitur, nam Penatibus sacrificat. XI, 211 focus est ara Penatium. Da- 
her Virg. Aen. I, 704 und Macrob. S. I, 24, 22 Penates fiir focus sagen. 

3) INach Dionys. I, 67 iibersetzten die griecbischen Schriftsteller das 
lateinische Wort Penates bald durch ot nuTQ(poi, bald durch ol ytvt&hoi, 
oder durch ol xtt\Gioi, ot (xv'/ioi, ol kQxuot, so vielseitig war diese Vor- 
stellung. eoixs d'e, setzt er hinzu, tovtiov cxuaxog yard Tivog twv Gvpi- 
(le^rixoThiV avrolg noiua&cu TtjV inixkTjOiv, xivdvvevovOi re ov to 
avro navreg, dpuog nog to ccuto teyuv. 
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Faden unsers Gemiithslebens auf unsichtbare Weise zusammen- 
hangen. Audi hat dieser Cultus der Hausgotter in ihren ver- 
schiedenen, ganz nabe unter einander verwandten Klassen sich 
bis an die letzten Grenzen des Heidenthums behauptet1), wo- 
rauf er allmalich in den ins Christlicbe iibersetzten Giauben an 
Schutzengel, Schutzheilige u. s. w. iibergegangen ist. 

Diesen hauslichen Gewohnheiten also entspridit aufs ge- 
naueste der offentliche Dienst der Vesta und der Penaten, denn 
beide sind audi hier aufs engste verbunden und der Staat be- 
ruht in seinen Anfangen iiberall auf patriarchalischer Grundlage. 
Jede Stadt hatte ihre Vesta und ihre Penaten, gewifs nicht bios 
bei den Latinern, wo man die Penaten spater von troischer Ein- 
wirkung ableitete, sondern auch bei andern italischen Volkern, 
da wenigstens die Vesta von Varro 1. 1. V, 74 auch unter den 
sabinischen Gottheiten, Penaten aber auch bei den Etruskern 
genannt werden. Auch herrschte in Italien wie in Griechenland 
die Sitte, dafs die Pflanzstadte das Feuer ihrer Vesta an dem 
Heerde ihrer Mutterstadt entziindeten und dieselben Penaten wie 
sie verehrten; wie dieses auch der Kern der mit der Zeit sehr 
verwilderten Ueberlieferung von der Vesta und den Penaten in 
Lavinium, Alba Longa und Rom ist. Es leidet. wohl keinen 
Zweifel dafs Alba Longa die gemeinschaftliche Metropole von La¬ 
vinium und von Rom war; aber in Folge der frtihen Zerstorung 
Alba s und der Auflosung der alten latinischen Rundesverhaltnisse 
bis auf das zwischen Rom und den Laurentern ist es gekommen, 
dafs Lavinium zur latinischen Rundesstadt scblecbthin und zur 
mythischen Metropole von Rom wurde: daher seine Vesta und seine 
Penaten, welche vollends nach der Ankniipfung an die Aeneassage 
nicht mehr nach Alba Longa, sondern nach Troja hinwiesen, von 
Rom aus immer mit grofser Devotion verehrt wurden. Denn auch 
hier waren Vesta und die Penaten aufs engste verbunden, daher 
die romiscben Consuln und Dictatoren, wenn sie nach altem Her- 
kommen beim Antritte ihres Amtes und beim Abtritte von demsel- 
ben den latinischenBundesgottern in Lavinium ihreHuldigungdar- 
brachten, immer aufser dem Iupiter Indiges am Numicius, wel- 
cher fiir Aeneas gehalten wurde (S. 520), der Vesta und den Pe¬ 
naten in Lavinium mit Hulfe der Pontifices und andrer Priester 

1) Theodos. M. L. 106 Th. de Paganis: ISullus omnino secretiore pia- 
culo Larem igne, mero Genium, Penates nidore veneratvs etc. Es sind 
die taglicben Speiseopfer fur die Laren und Penaten und die Weinspende 
tur den Genius Natalis gemeint. 



VESTA END DIE PENATEN. 537 

ihr Opfer darbrachten J). Audi haben sidi von diesem alien la- 
tinischen Vestadienste in Laviniuin noch andre Traditionen er- 
halten, z.B. darin dafs Amata, die Gattin des Latinus und Mutter 
der Lavinia, einen Namen fiihrt, der in der pontificalen Sprache 
eine Vestalin bedeutete, ferner in der Angabe dafs das Wasser 
zu diesem Vestadienste aus dem Numicius geholt werden mufste, 
endlich in der Erziihlung von zvvei im T. der Penaten zu Lavi- 
nium d. h. im Vestatempel sdilafenden Jungfrauen, also Vestalinnen, 
von denen die eine wegen ihrer Unkeuschheit vom Blitze getrolfen 
sei1 2). Von den Penaten ist haufiger die Rede, weil diese Pena¬ 
ten von Lavinium, seitdem die Einwanderung des Aeneas mit 
den troischen Penaten fur ausgemacht gait, fiir die btirgerlichen 
Ursprungsgotter von Lavinium und Rom galten3), obvvohl die 
spatere Kliigelei nicht versaumte auch das Feuer auf dem Heerde 
der Vesta von Lavinium, Alba und Rom von dem Feuer der troi¬ 
schen Vesta abzuleiten 4). Alle diese alterthumlichen Sacra von 
Lavinium aber werden nocli in einer unter dem Kaiser Claudius 
concipirten Inschrift5 6) die sacra principia populi Romani Qui- 
ritium nominisque Latini genannt d. h. die Heiligthiimer an 
welche sich die Traditionen vom Ursprunge sowohl der romi- 
schen Biirgerschaft als der latinischen Nation iiberhauptknupften. 

Auch in Alba Longa hatte es einen sehr heiligen Dienst der 
Vesta und der Penaten gegeben. Daher die Sage dafs Asconius 
die von Aeneas in Lavinium angesiedelten Penaten mit nach 
Alba genommen babe, dafs dieselben aber zvveimal freiwillig 
nach Lavinium zuruckgekehrt seien, worauf man beschliefst die 
Bilder in Lavinium zu lassen und zu ihrer Pflege 600 Ansiedler 
von Alba nach Lavinium zuriickzuschicken: ein entstellter Nach- 
klang der urspriinglichen Thatsache, dafs auch Lavinium von 
Alba Longa aus gegriindet worden °). Auch hatte sich trotz der 

1) Macrob. Ill, 4, 11, Val. Max. I, 6, 7, Ascon. Cic. Scaur, p. 21, Serv. 
V. A. II, 296, III, 12, VIII, 664, Schol. Veron. Aen. I, 259. 

2) Serv. V. A. Ill, 12, VII, 150, Gell. I, 12, 19. 
3) Varro 1. 1. V, 144 oppidum quod primum conditum in Latio stir- 

pis Jtomanac Lavinium, nam ibi dii Penates nostri. Plut. Coriol. 28 Aa- 
ov'lvLov ottov xcei S-e(Sv l(Q(t 'Pcofjaioig narQutm’ untxsiro xal tov yi~ 
vovg rjCSuv ccvroig dpyui diet to notoTijv ixe(i'f]V xriacu tov Atvitav. 

4) Dionys. II, 65, Prop. IV, 4, 69, Ovid Met. XV, 730, F. I, 528, III, 
29, VI, 227, Lucan V, 400, IX, 990 fif., Schol. Veron. V. Aen. II, 717. 

5) Or. n. 2276, Mommsen 1. N. n. 2211. 
6) Dionys. I, 67. Auch von Lavinium und Rom wird dieselbe Fabel 

erzahlt, Serv. V. A. Ill, 21. Sie will nichts weiter sagen, als dafs die Pe¬ 
naten von Lavinium damals fiir die iiltesten galten. 
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Zerstorung der alten Hauptstadt jener Dienst seiner Vesta und 
seiner Penaten, vermuthlich das wahre Stammes- und Central- 
leiligthum fur sammtliche Latiner, auf der ehrwiirdigen Statte 

noch spater erhalten, wo Rom fiir diese Sacra sorgte, nachdem 
es angeblich durch eine von dem Albanischen Berge herab er- 
schallende Stimme dazu ermahnt worden war. Es ist dieses die 
Vesta Albana, welcbe sich freilich spater der romischen Vesta 
gegenuber eine untergeordnete Wurde gefailen lassen mufste i) 
wie der Albanische Jupiter neben dem Capitolinischen. Auch 
Albanische Penaten werden erwahnt und fur den Cultus von bei- 
den Albanische \estalinnen, Virgines Albanae. 

\\ as endlich den oflentlichen Vestadienst von Rom anlan»t 
so strilt man sicli spater ob Romulus oder Numa fur den Stifter 
desselben anzusehen sei. Unmoglich konne Romulus, der Sohn 
emer Vestalin, der in priesterlicher Wissenschaft Gebildele, der 
m Alba erzogene Grander der Stadt diese ohne eine Vesta ge- 
Jassen haben. Dennoch ist dieses nur spatere Reflexion und von 
der ajteren Ueberheferung wird es allgemein als Thatsache aner- 
kannt, dais Numa der Stifter sowohl des Pontificats und der 
theokratischen Verfassung iiberhaupt, durch welche die bis da- 
Inn getrennten Romer und Sabiner zu einer burgerlichen und 
geistlichen Gemeinde wurden, als des Vestadienstes war, welcher 
das lieilige Symbol und der ideale Mittelpunkt dieser Gesammt- 
\eifassung und eben deshalb aufs engste mit dem Pontificate 
yerbunden war. Der Tempel dieser Vesta mit dem dazu ge- 
h on gen Maine lag am Abhange des Palatin gegen das Forum 

UI1-u aCn ^la’ ^as atr^um Vestae oder atrium Regium, ge- 
wohnlich sclilecbthin Regia genannt, wo der Pontifex Maximus 
und die Vestalmnen wohnten, stiefsen unmittelbar an diese 
Platze. Der angeblich von Numa selbst gegrundete Tempel 
war rund, wie man ihn auch auf Miinzen abgebildet sieht, d. h. 
er war eigenthch nur die iiberbaute und iiberwblbte Feuerstiitte 
der Vesta, auf welcher das ewige Feuer brannte2), kein templum 

1) Juvenal. IV, 60 quamquam diruta servat ignem Troianum et Ve- 
ytarn colil Alba minorem. Vgl. die Scholien und Ascon. Cic. Mil. p 41 

llSTn Lfi 2,2J0 rirgto Mazimae Ards Albina,, 
Lucan IX, 990, Stat. Si v. IV, 5, 2 prism Ttsucros Alba colit lares. Audi 

OrnMifn8 eine" 311?" .Cu^ der Vesta> Marini Atti p. 6 und 22 n. 39, 
Ur. n. 2239, Bonnann altlatm. Chorogr. S. 228. 

?) Fest. p. 262 rotundum, Ovid F. VI, 263ff., Plut. Numa 11 Nouuc 
dt XtytTca xcu to tt)S Eaiiag Isqov Zyxvxhov TitQtpuMo&ca tcj daSi- 
arcp nv^ (faovQuv, Serv. V. A. VII, 153. Vgl. Ovid F. VI, 285 nectu 
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im engern Sinne des Worts d. h. nicht von den Augurn geweiht, 
daher auch keine Sitzuugen des Senats in ihm gehalten werden 
konnten. Ein eigner, darcli Matten umspannter Raum in diesem 
Tempel liiefs der penus Vestae, welcher als Aufbewahrungsort 
fur die zum Dienste der Gottin und andern sacralen Bedarf no- 
tkigen Vorrathe diente. In einem andern, nur den Vestalinnen 
zuganglichen Raume befanden sicli das Palladium und andre ver- 
borgene Heiligthumer; denn der Tempel selbst mit dem lodern- 
den Heerdfeuer war bei Tage Jedem zugiinglich und nur in der 
Nacht war der Zutritt von Mannern untersagt. Ein Bild der 
Yesta, wie sie spater nach dem Vorgange der Grieclien auch in 
Rom etwas Gewohnliches waren, gab es in diesem Tempel nicht; 
wohl aber befand sicli ein solches im Yestibulum des Tempels * 1). 
Die grofste Einfachheit und die grofste Reinheit, diese in dem 
pragnanten Sinne des Alterthums, wo sie zugleich iiufsere 
Reinlichkeit und innere Reinheit (castitas, ayvozrjg) bedeutet, 
waren die Grundzuge des Vestadienstes; daher alles Cultusge- 
rathe, die heiligen Gefafse u. s. w. einfaches Thongeschirr sein 
mufsten2), und die Waschungen mit frischem, von der Quelle 
geschopften Wasser taglich3) und aufserdem bei besondern 
Gelegenheiten nocli viele aufserordentliche Reinigungen und 
Siihnungen vorgenommen wurden. Daber auch die jungfrau- 
lichen Vestalinnen, welche schon im zarten Kindesalter in den 
Dienst der Vesta eintraten und sich demselben wenigstens drei- 
fsig Jahre lang mit der strengsten Enthaltung von allem Umgange 
mit Mannern und allem Familienleben widmen mufsten: ein 
Dienst welcher aufser der Pflege des heiligen Feuers wesentlich 
mit dem Schopfen, Tragen, Anwenden des reinigenden Wassers 
beschaftigt war, weshalb auch die Vestalinnen in der Sage und 
Legende meist Wasser schopfend und Wasser tragend geschil- 
dert werden. 

Auch die Einsetzung dieser Vestalinnen wird einstimmig 

aliud Vestam quam vivam intellige Jlammam, v. 288 Esse diu stultus Ve¬ 
stae simulacra putavi, max didici curve nulla subesse tholo. Ignis inex- 
stinctus templo celatur in illo, efjigieni nullam Vesta nec ignis habent. 

1) Liv. Epit. LXXXVI Q. Mucius Scaevola Pont. Max. fugiens in 
vestibulo aedis Vestae occisus est. Cic. N. D. 111,32 sagt ante simulacrum 
Vestae, vgl. d. Orat. Ill, 3, Flor. Ill, 21. Vesta ist auf den Miinzen des 
Vitellius, Caligula, Vespasian u. a. bald sitzend bald stehend abgebildet, 
immer verschleiert und ganz bekleidet, mit den Attributen der Schale und 
der Fackel, des simpulum und des Scepters, des Palladiums u. s. 

2) Val. Max. IV, 4, 11, Prop. IV, 1, 21 If. 
3) Pint. Numa 13, vgl. Tacit. Hist. IV, 53, Suid. v. Novucis. 
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dem Konige Numa zugeschrieben. Anfangs waren ihrer vier 
darm warden, seit Tarquinius Priscus oder Servius Tullius sechs 
gewahlt welche Zahl auch spater die normale blieb. Wie sie 
durch den Pontifex Max. gewahlt (capirt) wurden, iramer aus 
den besten und unbescholtesten Familien der Stadt und solchen 

ausern, wo beide Eltern am Leben waren, so standen sie fort- 
gesetzt unter der Aufsicht und oft sehr strengen Zucht des Pon- 
tifex M., welcher gewissermafsen ihr geistlicher Vater war und 
auch uber den Dienst der Vesta die Oberaufsicht fiibrte so dafs 
die \estahnnen zu ihm in einem ahnlichen Verhaltnisse’standen 
wie sonst nn Gottesdienste die Camillen zu den Flamines Zwi- 
schen dem sechsten und zelmten Lebensjahre traten sie ein 

dem sie sich zu einem dreifsigjahrigen Dienste verpflichteten’ 
wahrend dessen sie die ersten zehn Jahre lernten, die zweiten 
zehn den Dienst ausubten und in den dritten zehn die Novizen 
untei nchteten: em Leben welches mit manchen Ehren undAus- 
zeichmmgen, aber dafur auch mit vielen und schweren Entbeh- 

gen \eibunden war. Immer mufsten sie in der Nahe der 
Vesta verweilen und das heilige Feuer Tag und Nacht huten 
sich se,bst vor jeder Verunreinigung bewahren, nLen“den 

danken an eheliches Gluck vor dem Ablauf der dreifsi^ Jahre 
unterdrucken; und war diese Frist abgelaufen, so konnten sie 
zwar austreten und sich vermahlen, doch geschah es sehr selten 
und man glaubte dafs sie kein Gluck ins Haas bracliten. Auszeth- 
nungen waren die Heiligkeit ihrer Person und die Ehr“des 

Sst’enPcb0- rrd,gCS. ,Auftreten ™ Publicum, dafs selbst die 
hochsten Behorden yor ihnen auswichen, manche Privileeien in 
civilrechthcher Hinsicht, endlich das schone Recht der Gnade 
und des sacralen Schulzes, da ihre Begegnung den zur Strafe 4- 
fuhrten Verbrecher rettete, ihre Begleitung vor jedem Anjiff 
sc utzte, lhie Furbitte alien Angeklagten machtige Hulfe bot 
Aber welche Strafe auch in solchen Fallen, wo sie ihrer Pflichi 
und ihres Gelubdes vergessen batten! DasErioschen^^des het 
gen euers wai jedesmal eins der schhmmsten Zeichen, welches 
den Staat treffen konnte; daher die schuldio'e Vestalin dafiir vnn 

dem Pontifex M mit Uu.igen Streichen aufblofsem Ruckt ™- 
geifseit wurde 1). Das Schlimmste aber erwartete sie weni sie 
sich auf verbotenem Umgang ertappen liefsen; und in der alteren 
Zeit war schon eme Abweichung von der vorgeschriebenen hochst 

8 (62!’ vil' ?.SV!!MiaVS' -Vv' \ Liv- EP“- XU, Ini. Obseq. [VZ). vgi, Haul. p. 106 ignis Vestae und Plut. Numa 10. 4 
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einfachen Tracht, ein freieres Betragen, eine ungewohnliche Bil- 
dung im Stande den schlimmsten Verdacht zu erwecken 1). War 
die Scliuld erwiesen, so wurde die scliuldige Vestalin in einem 
unterirdischen Gemache lebendig begraben, der Verfuhrer aber 
entblofst in einen Block gespannt und in diesem auf oflentlichem 
Markte zu Tode gegeifselt 2). Unter Tarquinius soil der erste 
Fall der Art vorgekommen sein; ini Laufe der Republik wieder- 
holte sich der Scandal in den Jahren d. St. 273, 419, 481, 482, 
538, bis endlich im J. 640 (114 v. Chr.) drei schuldige Vesta- 
linnen auf einmal betroffen und zwei von ihnen erst dann be- 
straft wurden, als die Gotter selbst durch schreckliche Zeicben 
ihren Zorn iiber solche Schaamlosigkeit der Zeit offenbarten3). 
Bald darauf schien auch die letzte Scheu von der sonst so hei- 
ligen Yesta gewiclien zu sein, als im J. 82 v. Chr. der Pont. M. 
und ausgezeichnete Recbtsgelebrte Q. Mucius Scaevola, eine Zier 
seines Namens und der romischen Nobilitat, von den Marianern 
vor dem Bilde der Yesta, zu dem er sich aus der Curie gefliichtet 
hatte, niedergehauen wurde und ein andermal, bei einem ahnli- 
chen Blutvergiefsen, ein wilder Haufen bis in den Hof der Vesta- 
linnen eindrang4). Walirend doch fruher Vesta selbst, wenn die 
ilirem Dienste geweihten Jungfrauen ohne Verscbuldung ange- 
klagt wurden, mit unerhorten Wundern zu ihrer Rettung einge- 
schritten war. So hatte einst Aemilia nach dreifsigjahrigem 
Dienste aus Nachlassigkeit, nicbt aus straflicher Leidenschaft 
das Feuer verlosclien lassen, ware aber dennoch mit dem Tode 
bestraft worden, wenn die strenge Gottin nicht ihr Gebet erhort 
und vor dem ganzen Collegium der Pontifices und den iibrigen 
Jungfrauen an einem Zipfel ihres Kleides das Feuer von neuem 
entziindet hatte5). Und eine andre Vestalin Namens Tuccia 
hatte die falsclie Anklage verletzter Keuschheit dadurch zu 

1) Liv. IV, 44, VIII, 16. Die Kleidung war weifs. Alle Salben und 
alle Bluraen waren verboten. Bei alien Opfern erschienen sie mit einem 
grofsen weifsen Kopftuche, dem s. g. suffibulum. 

2) Plut. I. c. Zonar. Ann. VII, 8 p. 29. 
3) S. oben S. 392 und die naheren Umstande besonders b. Dio Cass, 

fr. 87 p. 85 Bekk. Die andern Falle findet man bei Livius, Dionysius und 
Orosius. Im J. 681 wurde Fabia, eine Schwester der Frau des Cicero, des 
verbotenen tlmgangs mit Catilina angeklagt, aber vor Gericht freige- 
sprochen. 

4) Appian b. c. I. 54 u. 88, vgl. S. 539, 1 und Lucan II, 126 If. 
5) Dionys. II, 68, Prop. IV, 11, 53, Val. Max. I, 1, 7, vgl. oben S. 123. 

Das Wassertragen im Siebe ist auch sonst ein gewohnlichcs Goltesurtbeil, 
s. Grimm D. M. 1066. 
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nichte gemacht, dafs sie starken Muthes hinab zum Tiber ging 
vor allem Volk aus seiner Fluth in ein Sieb schopfte und daJ 
Wasser m diesem Siebe liinauf bis zum Forum true urn es dort 
vor den Fufsen der Pontifices auszuschutten. 

Das Feuer der \esta durfte als ein heiliges, wenn es ie er- 
loschen war, an keiner andern, durch das Leben und seine Be- 
durfnisse entweihten Flamme entziindet werden, sondern es 

Ms3 *manereilatSf“V0J1Se,|lem abgewonnen werden> entweder so, 
dais man ein Stuck Holz von einem fruchttragenden Baume 
so lange bolirte bis sich erne Flamme bildete, worauf das Feuer 
in einem ehernen Siebe aufgefangen und schleunig in den Tem- 
pel der Vesta getragen wurde, oder durch Entziindung eines 

dilT1 v6UerSi anvder Sonne- d(™ Urquell des Feuersi). Ja 
dieses Feuer der Aesta wurde alljahrlich zurZeit des alten Jahres- 

Tnn^nfS d- lK ■Marz erneuert (S. 319), grade wie auf der 
sel Lemnos jahrbch einmal ein neues und reineres Feuer von 

dem Sonnenei ande Delos geholt und in alle Hauser und Werk- 
slatten vertheilt wurde. Und so durfte auch das zum Cube der 
Vesta erforderhche Wasser nur ein fliefsendes sein, wie es ent¬ 
weder der Tiberstrom oder die Quellen der Stadt spendeten na- 
mentbch die Quelle der Egena im Haine der Camenen (S. 539) 
Das Bohrwasser der Acpiaducte war ausdriicklich ausgeschlossen 

Diln f 3? d v dlerse"d® Wasser’ welches die Vestalinnen zum 
Dienste der Vesta auf lhren Kopfen herbeitrugen, durfte von 
ihnen mcbt auf die Erde gestellt werden, daher sie sich zu diesem 
Zwecke eigner Gefafse bedienten, die nicht ohne ihren Inhalt 
zu verschutten auf die Erde gestellt werden konnten a). 

Ein eignes Fest der Vesta wurde im Juni gefeiert, mit Ge- 
braucben in denen zugleich der Grundcharacter der Reinheit und 
Einfachbeit und die Beziehung der Vesta auf Nabrung und Spei- 
sung ini Smne der alten Zeit anschaulich hervortritt. Am 7 

^n1 n t PenUS rder VeSta ge6ffnet’ um an die^m und 
n folgenden Tagen aufs sorgfaltigste gesaubert und ausgekehrt 

zu werden:; daher diese Tage fiir religios bedenklich galten, so 
dafs man Hochzeiten vermied und die Gemahlin des Flamen 

iabs in diesen 1 agen weder ihr Haar kammen noch ihre Nagel 

Vgl. Grimm D. M. 570ff. 1) Paul. p. 106 ignis Vestae, Plut. Numa 9. 
uber das s. g. Notfeuer. 

TTT2ioFtS.t' p- 158 muriesJ Serv. V. A. XI, 339, vgl. Prop. IV 4 15 Ovia 
F. Ill 12. Ein solches Gefiifs hiefs vas futile, daher homo futilis’ei’n Mensch 
der mchts bei sich behalten kann. Mensch 
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beschneiden nocli ihren Mann beriihren durfte 1). Am 9. folgtc 
das eigentliche Fest der Testa, die Vestalia, wo die Matronen 
der Stadtmit blofsenFufsen zum Tempel der Vesta wallfahrteten, 
um an dem Gemeindeheerde in einfachen Schusseln Speiseopfer 
darzubringen2), wie sie sie sonst an ihrem eignen Heerde den 
Laren und Penaten des Ilauses darbrachten. Zugleicb war dieser 
Tag in Erinnerung der alien Zeit, wo jeder Hausstand nocli 
selbst sein Geback besorgte und der Heerd allgemein auch zur 
Bereitung des Brodes diente, ein allgemeines Fest der Muller und 
Backer, bis hinab zu den Miillereseln, welche die Muhle trieben, 
also nacb der gemiithlichen Weise der Alten auch mit bei diesem 
Feste betbeiligt wurden. Muhlen und Muhlesel wurden an diesem 
Tage mit Kriinzen geschmiickt, den Eseln auch an Schmiren auf- 
gezogene Brodchen um den Hals gehiingt, wie bei einer andern 
Gelegenbeit dem Octoberpferde (S. 323); es ist nocli ein Bild 
von dieser heitern Lust in einem Pompejanischen Gemablde er- 
halten, wo Amoren die Menscben vertreten und es sich in einer 
Miihle unter bekranzten Eseln mit Blumen und Bechern wold 
sein lassen, wahrend einer von ihnen im Vordergrunde beschiif- 
tigt ist einem Esel den Kranz um den Hals zu legen3). Endlich 
am 15. Juni wurde die Beinigung des Tempels beendigt, indem 
man an diesem Tage alien Unratli entweder in den Tiber warf 
oder am Capitolinischen Steige in einem eigens dazu bestimm- 
ten, durch die sogenannte Mist-Pforte verschlossenen Hofe un- 
terbrachte; daher von nun an Vesta wieder ganz rein war und 
die romischen Madchen wieder unbedenklich freienund derPriitor 
wieder Recbt sprechen durfte4). 

Aufser dem Feuer der Vesta gab es in ihrem Tempel noch 
gewisse verborgene Heiligthiimer, welche nur den Vestalinnen 
und Pontifices zuganglich waren und vor dem Publicum so ver- 
borgen gehalten wurden, dafs nur Wenige genau unterrichtet 
waren. Namentlich ist von diesen Heiligthumern die Rede bei 
der Zerstorung Roms durch die Gallier, wo sie durch den Flamen 
Quirinalis und die Vestalinnen zum Theil in kleinen Fassern ver- 
packt in der Nahe der Wobnung jenes Flamen vergraben, zum 

1) Fest. p. 250 penus, Ovid F. VI, 223 IF., Kal. Constant. 7. Juli. 
2) Ovid F. VI, 304, 389 IF. 
3) 0. Jahn Archaol. Ztg. 1854 S. 192, vgl. Ovid F. VI, 303IF. Prop. 

IV, 1, 21 IF., Lactant. I, 21, 26 und das Bild im Mus. Borbon. VI, 51, b. Ger¬ 
hard Ant. Bildw. 62, 3. 

4) Kal. MalF. Venus. 15. Juni, vgl. Varro 1. 1. VI, 32, Paul. p. 259, 
Fest. p. 344 stercus, Ovid F. VI, 223 IF. 
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riieil nach dem befreundeten Caere gerettet wurden 1) Ge- 
wohnlich aber wurden sie in dem s. g. penus interior der’Vesta 
d. h. dem Penetrale des Tempels aufbewahrt, auch hier in tho- 
nernen Fassern, die bei den Alten zur Aufbewahrung sehr ver- 
schiedener Gegenstande dienten; daher diese Heiligthiimer sonst 
auch die sacra penetralia der Vesta genannt werden2). Namentlich 
gehorte dahin das troiscbe Palladium, welches in solchem Grade 
heihgund verborgen gehalten wurde, dafs selbst der Pontif. M. L. 
Metellus, als er es im J. 241 v. Chr. bei einer Feuersbrunst aus dem 
1 empel rettete, dariiber, so glaubte man spater, das Licht seiner 
Augen eingebiifst liatte3). Doch ist aufser diesem Bilde wiederholt 
noch von andern Heiligthiimern die Rede, wobei man zuniichst 
an alterthiimliche Symbole und Penatenbilder nach Art der zu 
Lavinmm im Vestatempel bewahrten zu denken hat, wo allerlei 
Bi t er und Symbole von Metall und Thon verwahrt wurden, He- 
roldstabe und alterthiimliche Gotterfiguren, welche fiir die’lroi- 
schen Penaten galten, wie diese denn auch sonst immer als kleine 
riguren von Holz oder Stein beschrieben werden4 5). Aufser die- 
sen und andern Reliquien, welche bei den Alten immer sehr heilig 
gehaHen wurden und fur magische Unterpfander des offentlichen 
Wohls galten s), wurde auch jenes alte Symbol der zeugenden 

1) Liv. V, 39. 40, Plut. Camill. 20. 
2) Lamprid. Heliog. 6. Dieser penus interior ist wohl zu unterschei- 

den von deni penus exterior der Opfervorrathe, s. Fest. p. 161a. 1. Pene¬ 
tralia sacra, penetralia sacrificia sind uberhaupt solche welche in dem Al- 
lerheiligsten eines fempels sich befinden oder vorgenommen werden, s 
rest. p. 250 penetr. sacrif. ’ 

f'l1’ 43iff- Friihei‘ batte m»n ibm den Verlust seiner 
Augen durch die Feuersbrunst zum Ruhme angerechnet und dafiir in die 
Curie zu fahren erlaubt, s. oben S. 265 und Dionys. II, 66, wo er nicht 
bios das Palladium, sondern die anoQQriTu iiberhaupt rettet, wie auch Liv. 
pfii. rit.sacra nennt. Ueber die Feuersbrunst, welche auf eine grofse 
rluth lolgte, s. Oros. IV, 11. 

ttt ill V'fTv Di0nr- Hi67 (0ben S- 136’ VSL Serv- V. A. I, 378, 
III, 148, Schol Veron. Aen. II, 717, Lobeck Aglaoph. p. 1240. Nach Plu- 

2°! daD1nn.bei •jenen verborgenen Heiligthiimern der Vesta 
die Meisten an das Palladium, Andre an die sainothrakischen Heiligthumer, 

dmn^die^Penaten Tr°ja' Aeneas nach halien gebracht liatte. Das sind 

5) Liv. XXVI, 27 Festae aedein petit am et aeternos igties el ctmdi- 
tum mpenelrahfatalePjgnus imperii Romani, wornit das Palladium ge- 

Aulnt r1 r°rildTir 359 Ihacae V^ora Festae. 439 pignora J at alia. 
A ?' T Ij 18 SaCra fatalia- Sieben pignora imperii zahlt Serv. V. 
LIlv fue,runtPa™a (L P&nora), quae imperium Romanum 
tenet ent: acus (Lob. Agl.p. 304 hest cestus. Ich mochte eher lapis fur das 
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ftaturkraft, welches zugleich fur das siclierste Amulet gegen alien 
Schaden des Neides und des bosen Clicks gait, am Heerde der 
vesta von ihren jungfraulichen Dienerinnen verehrt'): ein merk- 
wiirdiges Beispiel von der Naivitat alter Sitte und alien Glaubens. 
Was die Penaten von Rom betrifft, so gab es fur diese spater 
allerdmgs emen eignen Tempel, welcher an den Velien lag, in der 
Strafse die vom Forum zu den Carinen fuhrte. Dort sab Dionys 
lhre Bilder, der diesen Tempel als eng und dunkel, die Bilder 
als zwei sitzende, mit Speeren bewaffnete Jiinglinge bescbreibt, 
denen man auch sonst liaufig in den iilteren Tempeln zu Rom 
begegne; und in der That finden wir sie auf romischen Munzen 
gleichfalls so abgebildet. Indessen unterscbeidet jener Schrift- 
steller selbst bei dieser Gelegenheit jene allgemein zuganglicben 
Bilder und gewisse geheime Heiligthumer im T. der Vesta, von 
denen er nicht sprecben wolle2), und noch bestimmter erfahrt 
man aus derErzablung bei Tacitus Ann. XV,41 vom Neronischen 
Brande, dafs damals der T. der Vesta cum Penatibus populi 
Romani veibi annt sei, so dafs sich also jene altesten und heilig- 
sten Bilder in diesem Tempel befunden liaben miissen. Penaten 
des romischen \ olks, das sind die oflentlichen im Gegensatze zu 
denen der Privaten; dahingegen beide, sowobl die offentlichen als 
die privaten, in dem nicht selten erwahnten Schwure beim Jupiter 
und den Penaten zu versteben sind, dem hochsten undbestenGott, 
welcher vom Capitole aus iiber den ganzen romischen Staat 
waltet, und den unsichtbaren Haus- und Heerdgeistern, welche 
aus dem Innersten aller Hauser und des Gemeindeheerdes fur 
das Wohl aller Familien sorgen. Die spiitere Zeit gesellte zu 
diesen himmlischen auch die Herrn der Erde d. h. die Divi 
oder die consecrirten Kaiser und den Genius des resierenden 
Kaisers 3). 

Richtige lialten, s. oben S.447,1) Matns Deum, quadriga fictilis Veiento- 
rum (S. 197), cineres Orestis (S. 280), sceptrum Priami, velum Ilionae 
Palladium, Ancilia (S. 314). 

1) Plin. H. N. XXVIII, 4, 7 qui deus inter sacra Romana a Vestali- 
bus colitur etc. Vgl. oben S. 205. 442. 

2) Dionys. I, 67. 68. In einer in demselben T. befindlichen Inscbrift 
las er DENAPRS fiir PENATES, indem er das altertbiimliche P fur D 
hielt. Mehr iiber diese populiiren Penatenbilder auf Munzen u. s. b. Rlau- 
sen Aeneas u. d. P. S. 660AT. Auch bei Virg. Aen. HI, 147ff. erscheinen 
die troischen Penaten dem schlafenden Aeneas in menschlicher Bildung 
Bei Schol. Pers. V, 32 sind die Penaten init den Laren verwechselt. 

3) So in der Schwurfonnel der Stadtrechte von Salpensa und Malaca: 
turare per lovem et Divom Augustum et Divom Titurn Augustum et Ge- 

Preller, Riini. Mythol. oc 
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Yesta war aber als Gottin des heiligen Heerdfeuers der Stadt 
und aller Hauser auch die Gottin des heiligen Feuers tiberhaupt 
d. h. jedes Altarfeuers, daher sie wie Janus bei jedem Gottes- 
dienste mit verehrt und wie jener Gott zuerst so sie zuletzt ge- 
nannt wurde* 1): eine Bedeutung fur den Gottesdienst im Allge- 
meinen, welcbe von ihr auch auf ilire Dienerinnen, die Vesta- 
lischen Jungfrauen iibergegangen war. Denn auch diese werden 
bei verschiedenen gottesdienstlichen Veranlassungen als solche 
genannt, welche fur das Romische Volk beten oder gewisse sehr 
heilige Sacra verrichten. Namentlich war dieses der Fall bei dem 
Geheimopfer der Bona Dea am 1. Mai (S. 355), desgleichen bei 
dem der Ops Consivia am 25. August, bei welchem sie mit den 
Pontitices den Dienst hatten, und bei andern Gelegenheiten2). 
Ueberhaupt wurde dem Gebete der Vestalinnen eine ganz beson- 
dere Kraft zugescbrieben (S. 123), daher sie taglich im T. der 
\esta fur das allgemeine Wohl des Volkes beten und auch in 
Zeiten der Noth oder auf Veranlassung von Prodigien fiir Alle 
beten und Geliibde tlmn, spater aber in gleicher Weise auch fiir 
den Kaiser und die kaiserliche Familie ihr Gebet sprechen 
mufsten3). Und so erscheinen sie auch bei der Bereitung von 
heiligen Materialien zum Bebufe von Opfern und Siihnungen als 
solche die nicht bios der Vesta, sondern, auch darin wohl von 

ilium Imperatoris Caesans Domitiani Augusti Deosque Penates quae fieri 
oporteat se facturum. Vgl. den Schwur der Bantinischen Tafel (zwischen 
625 und 636 a. U): Iouranto per Iovein Deosque [Penateis sese quae ex 
hac lege fieri op or fjebit facturum. Cic. Acad. Pr. II, 20, 65 iurarem per 
Iovein Deosque Penates und die gleichartige Zusammenstellung der Capi- 
tolinischen Cotter iiberhaupt oder des Iup. 0. M. allein mit den Penaten b. 
Liv. Ill, 17 und Or. n. 1675. 1677. 

1) Cic. N. D. II, 27 Vis autem eius ad aras et focos pertinet. Itaque 
in ea dea, quae est rerum custos intimarum, omnis et precatio et sacrifica- 
tio extrema est. Vgl. oben S. 57 u. Iuvenal VI, 385 et farre et vino Ianum 
I estamque rogabat. Vellei. II, 131 Iupiter Capitoline et auctor et stator 
Romani nominis, Gradive Mars perpetuorumque custos Vesta ignium. 
Viele Beispiele von solchen Anrufungen und Opfern, die mit dem Janus an- 
fangen und mit der Vesta endigen, geben die tabb. fr. Arval., welche t. 43, 
12 auch eine Vesta Deorum Dearumque nennen. 

2) VgJ. die Anruiung des Apoll oben S. 268, ihre Hiilfe beirn Argeen- 
opfer S. 515, ihre Theilnahme an den Idusopfern, namentlich dem des Miirz, 
Horat. Od. Ill, 30, 9, oben S. 320, endlicb Serv. V. A. X, 228 Virgines 
Vestae certa die ibant ad Regem Sacrorum et dicebant: Visilasne Rex? 
Vigila! vgl. S. 309, 1. 

3) Cic. pr. Fonteio 17, 36, Horat. Od. I, 2, 26ff., Appian b. c. II, 106 
vgl. Eckhel D. N. VII p. 101. 
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den Pontifices angeleitet, dem romischen Gottesdiensle liberhauDt 
dienen, namenthch bei den Fordicidien und Palilien (S 3G7 4051- 
obwohl auch die mola salsa, welche von ihnen dreimal im Jabre 
nadi einem vorgeschriebenen Ceremoniel bereitet wurde nicht 
los dem Culte der \esta, sondern auch dem andrer Gutter ge- 

dient baben mag i) Diese drei Tage waren die der Lupercalien 
dei Yestahen und der Idus des September, lauter sehr alte und 
heilige besttage, die fiir Rom und das roinische Kalenderjahr 
erne hohe religiose Bedeutung batten. Die Aehren zu dem dazu 
erforderhchen far warden vom 7. bis zum 14. Mai von den drei 
altesten Vestalmnen immer an einem Tage urn den andern in 
Erndtekorben gesammelt und darauf von alien geddrrt, geschrotcn 
und gemablen. Zu diesem Mebl wurde dann das mit gleicher 
Sorgfalt zubereitete Salz gethan, welches ungereinigt erst in ei¬ 
nem Morser gestofsen, dann in einem thonernen, bedeckten mit 
Gyps uberzogenen Topfe in einem Backofen ausgekocht, darauf 
nut einer Sage von Eisen in Stiicke zersclmitten wurde, urn end- 
hcb m der Vorralhskammer der Vesta in einem Fasse aufbewahrt 
und m demselben mit fliefsendem Wasser angefeuchtet zu werden. 
A us diesen Zuthaten also wurde von ihren reinen Handen das 
sogenannte far pium oder die mola casta salsa zubereitet, welche 
hernach von ihnen bei jenen heiligen Opfern fiir das Wohl des 
romischen Volkes gebraucht wurde. Aus jener doppelten Be¬ 
deutung der Vesta als der Heerd- und der allgemeinen Cultus- 
gottin mag es sich ferner erkliiren, dafs in gottesdienstlichen 
Grkunden, namenthch denen der Arvalischen Briider, neben der 
Vesta schlechthin d. h. der immer jungfraulich gedachten des 
Heerd- und Altarfeuers eine besondre Vesta Mater genannt 
wird, worunter ich eben jene allgemeine Cultusgottin verstehen 
mbchte, wie sie den Ietzten Abschlufs des romischen Gotter- 
systems bildete, nicht als ob sie im Gegensatze zur jungfrauli- 
chen Vesta als eine mutterliche Gottin gedacht worden ware, son¬ 
dern in demselben Sinne wie die Zusiitze Pater und Mater nach 
unvordenklichem Herkommen auch sonst im romischen Cultus 
gebrauchlich waren1 2). 

1) Fest. p. 158 muries, Non. Marc. p. 225 sal, Serv. V. Eel VIII 82 
V{?1. Paul. p. 65 casta mola und die /foot ciooroi, aktroC, uvkiovsg der 
Gnechen. ‘ 

2) S. oben S. 51. Ein Pontifex Vestae Matris wird erwiilint b. Or. n 
li81. Verschiedene Erklarungen b. Marini Atti p. 378sqq. Dafs Vesta als 
P euergottin nothwendig jung-friiulich zu denken, bemerkt Isidor Orig. VIII 
11, 67. 68. Porpbyr. b. Euseb. Praep. Ev. Ill, 11 p. Ill) C ed. Colon. 1688 

35* 
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Hatte man in fruheren Zeiten die Ueberlieferung dafs die 
Penaten von Lavinium, Alba Longa und Rom die troischen seien, 
auf Treu und Glauben angenommen, so wollte man spater den 
historischen Zusammenhang ergriinden und wurde dadurch in 
schwierige Untersuchungen verwickelt, welche von einer falschen 
Voraussetzung ausgeliend nur zur Verwirrung fiihren konnten. 
Unter den Griechen hatte sich zuerst Timaos von Sicilien auf 
diese Frage eingelassen und sich deshalb selbst nach Lavinium, 
also gewifs auch nach Rom begeben; nach ihm versuchten sich 
verschiedene andre Gelehrte in allerlei abenteuerlichen Combina- 
tionen, welche man bei Dionysius I. 67 ff. nachlesen mag. Unter 
den Romern vertieften sich Varro und Nigidius Figulus mit 
grofsem Eifer auch in diese Untersuchung. Rei der Frage nach 
der Geschichte der sogenannten Palladien, alter Cultusbilder einer 
kriegerischen Schutzgottin, die in vielen Stadten zu finden waren 
und zuletzt alle von einem und demselben Orte abstammen soil- 
ten, lag wenigstens die alte durch das Epos verherrlichte Ueber¬ 
lieferung vor, dafs das troische das alteste von alien gewesen. 
Yon troischen Penaten dagegen konnte genau genommen gar 
nicht die Rede sein, da der BegrifF der Penaten etwas so speci- 
fisch Romisches ist, dafs die Griechen ihn nur durch verschie¬ 
dene Umschreibungen zu iibersetzen wufsten (S. 535,3). Man half 
sich gewohnlicli dadurch dafs man bis auf Samothrake und seinen 
geheimnifsvollen Gottesdienst zuruckging. Yon dort liefs die 
gewohnliche Sage den Dardanos nach der Kuste von Troja iiber- 
siedeln; also hiefs es dafs die auf Samothrake verehrten Kabiren 
oder Grofsen Gotter (&aot (.isydloL, dii magni) auch die troi¬ 
schen und romischen Penaten seien, welche Dardanos von Sa¬ 
mothrake nach Dardanien, Aeneas von Troja nach Lavinium ge- 
bracht babe. Schon der altere Annalist Cassius Hemina hatte in 
dieser Weise von Aeneas und seinen Penaten erzahlt, spater ver- 
suchte Varro eben deshalb jene Gottheiten von Samothrake und 
die romischen Penaten im Sinne seines theologischen Systems 
auf die beiden Grofsen Gotter, d. li. den Himmel und die Erde 
zu deuten1). Andre Forscher, namentlich Nigidius Figulus, hiel- 

sagt nichts als dal's die eine Erde unter verschiedenen Namen angebetet 
werde, die centrale Erde als jungfrauliche Hestia, die nahrende als Mut¬ 
ter u. s. w. Von der Vesta Mater ist gar nicht die Rede. Im Kal. Con¬ 
stant. Id. Febr. Virgo Vesta parentat ist wohl zu lesen: Virgo Vesta- 
lis, denn der 13. Febr. gehbrt zu den dies parentales. 

f) Macrob. S. Ill, 4, 7 und 9, vgl. Serv. V. A. I, 378, III, 12. 148. Die 
} 
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ten Apollo und Neptun, die Erbauer der troischen Burg, fiir die 
Penaten von Troja, vermischten dann aber weiter auch die Spitz- 
lindigkeiten der etruskischen Gotterlehre mit dieser ohnehin so 
verwickelten Untersuchung * 1). Noch andre erklarten die drei Ca- 
pitolinischen Gotter Jupiter, Juno und Minerva fur die oflentlichen 
Penaten, wobei sie dieses Wort in dem sehr allgemeinen Sinne 
von Schutz- und Lebensgottern iiberhaupt verstanden. Im Allge¬ 
meinen ist festzulialten dafs alle Gotter geringeren Grades, welche 
damonenartig gedacht und eben deshalb nur klassenweise be- 
nannt und angerufen wurden, eigne Namen ursprQnglich nur aus- 
nahmsweise fiihrten, in Griechenland sowohl als inltalien; daher 
sie der spateren Forschung, welche Alles historisch bestimmen 
und auf einen fortlaufenden Zusammenhang zuruckfuhren wollte, 
natiirlich um so mehr zu thun gaben. 

Nachdem es seit August herkdmmlich geworden war, dafs 
der jedesmalige Kaiser als solcher zugleich Pontifex Max’ war, 
kam der Vestacult und das Institut der Vestalinnen unter die per- 
sonliche Aufsicht der Kaiser, was sowohl seine guten als seine 
sehr schlimmen Folgen hatte. August wirkte auch hier als Re- 
staurator, indem er die Vestalinnen so gut es ging wieder zu 
Ehren brachte, den Raum ihrer Wohnungen durch Ueberlassung 
der Regia erweiterte, ihnen eigne Platze im Theater anwies u. s. w.; 
doch war es schon dahin gekommen, dafs die altadligen Familien 
sich scheuten ihre Tochter zu dieser Wiirde herzugeben, daher 
er sich genothigt sah auch solche Familien, welche von Freige- 
lassenen abstammten, zur Concurrenz zuzulassen2). Dafiir brach- 
ten die Vestalinnen ihrer Vesta am 6. Marz, an welchem Augu¬ 
stus Pontifex Max. geworden war (im J. 12 v. Chr.), ein eignes 
Dankopfer3). Bald darauf, am 28. April, folgte ein neuer Festtag 
der Vesta, welcher demselben Kaiser seine Entstehung verdankte. 
Derselbe hatte nehmlich bald nacli seiner Wahl zum Pontif. M. 
und in Folge dieser neuen Wiirde, welche nach altem Herkommen 
einen Cult der Vesta und der Penaten nothwendig in der Nahe 
liaben mufste, neben der alten Vesta und ihren verborgenen 

weitre Ausfiihrung der Ansicht Varros von den Grofsen Gottern (Dis Ma- 
§■018, Potentibus) s. de ling. lat. V, 58, bei Prob. z. Virg. Eel. VI 31 p. 21 
ed. Keil, Augustin C. D. VII, 18. Bei Virg. Aen. VIII, 679 kampft August 
bei Actium cum patribus populoque, Penatibus et Magnis Dis, wo die 
letzteren wohl die samothrakischen Schutzgotter zur See sein sol’len. 

1) Macrob. Ill, 4, 6. 8 vgl. Arnob. Ill, 40 und oben S. 76. 
2) Sueton 31 u. 44, Dio Cass. LIV, 27, LV, 27. 
3) Ovid F. Ill, 417ff„ Kal. Maff. Praen. 
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Heiligthiimern einen neuen Palatinischen Cultus der Vesta und 
der kaiserlichen Penaten in seinem Palaste gestiftet, welcher dem 
des Palatinischen Apollo gewissermafsen entsprach, so dafs seit- 
dem nun auch diese Vesta ihren eignen Festtag hatte, und zwar 
wie gewohnlich an ihrem Stiftungstage ,). Den unter Nero mit- 
verbrannten T. der alten Vesta am Forum stellte Vespasian wie- 
der her, die unter den Nachfolgern Augusts wieder sehr verfallene 
Zucht der Vestalinnen fand einen sehr strengen Aufseher in Do- 
mitian, unter welchem verschiedene Uebertretungen des Keusch- 
heitsgeliibdes zuerst mit dem Tode der Verfuhrten und Verban- 
nung der Verflihrer, dann nach alter Weise bestraft wurden 1 2). 
Unter Commodus bedrohte eine Feuersbrunst, welche den Frie- 
denstempel zerstorte, auch den neuen T. der Vesta, bei welcher 
Gelegenheit die Vestalinnen das Palladium mitten iiber die Strafse 
in den kaiserlichen Palast retteten3). Caracalla und Heliogabal 
erlaubten sicli die schnodesten Mishandlungen der Vestalinnen 
und der Vesta4). Dennoch behauptete sich der alte Gottesdienst 
bis in die letzten Zeiten des Heidenthums. Sowohl die romischen 
als die albanischen Vestalinnen bestanden noch in der Zeit des 
Symmachus: ja es scheint sich dieses Institut in ecclesia pressa 
noch einmal recht zusammengenommen und in seiner Wiirde 
bei den Glaubigen gelioben zu haben 5). Noch Constantin hatte 
ihre Privilegien ungeschmalert gelassen; erst Gratianus, der erste 
Kaiser welcher niclit mehr Pontifex Max. sein wollte, liefs mit 
den ubrigen Tempelgutern auch die der Vesta einziehen. 

1) Ovid F. IV, 949 ff., Met. XV, 864, Verr. Flacc. Fast. Praen. z. 
28. April. Die kaiserlichen Penaten sind als solche laurigeri, s. Martial. 
VIII, 1, 1. Vgl. Sueton Octav. 92 und die Beschreibung des Palastes des 
Priamus b. Virg. Aen. II, 512 If. 

2) Sueton 8, Plin. Ep. IV, 11. 
3) Herodian. I, 14. 
4) Dio LXXVII, 17, Herodian V, 6, Lainprid. Heliog. 6. 
5) Ainbrosch Stud. u. And. S. 18. Ein schlimmes Sittenzeugnifs stellt 

Minuc. Felix Octav. p. 236 ed. Ouz. den Vestalinnen und den romischen 
Priestern iiberhaupt. 
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Schicksal und Leben. 

Ich stelle unter dieser Ueberscbrift die Getter zusainmen, 
welche iliren Cultus mehr der Abstraction und dem Glauben an 
das Damonische als dem alteren Polytheismus der Naturreligion 
verdanken. Es sind zuniichst die Macbte des Schicksals und der 
nahe verwandte Cultus der Genien in seiner specielleren Anwen- 
dung auf das Leben, dann die Gotter der alten pontiticalen Indi- 
gitamenta, welche sich wieder dem Cultus der Genien anschlie- 
fsen lassen, endlich alle iibrigen Hiilfsgotter und Personificatio- 
nen des praktischen Lebens, wie sie entweder die griechische 
Bildung oder die naturliche Neigung der Rdmer zur abstracten 
Begriffsbildung von selbst mil sich fiihrte. Denn auch in der 
griechiscben Mythologie ist die Personificirung abstracter Ge- 
danken die Quelle vieler Neubildungen gewesen, obwohl ihr Ur- 
sprung gewohnlich ein poetischer war und die ganze Summe 
solcher Begriffsgotter im Vergleiche mit den wirklich mytholo- 
gischen immer eine geringe geblieben ist. Bei den Romern da- 
gegen begegnet uns gleich in der friihsten Periode ihrer Glau- 
bensgeschichte eine grofse Anzahl damonischer Macbte, deren 
Ursprung wesenllich Reflexion und Abstraction ist, nur dafs die 
Begriffsbildung dieser Zeit noch wesenllich die des Cerimonial- 
gesetzes und der priesterlichen Liturgie ist und deshalb mit dem 
Geprage einer naiven und alterthumlichen Frdmmigkeit auftritt. 
Dahingegen mit der Zeit, je mehr der IXaturglaube seine Frische 
und das alte Cerimonialgesetz seine Kraft verlor, auch diese 
Schopfungen immer niichterner geworden und zuletzt zur bio- 



552 ZEHNTER ABSCHNITT. 

fsen Convention einer halb politischen halb pantheistischen 
Religiositat herabgesunken sind. 

1. Fortuna. 

Schicksal und Gluck sind eigenllich verscbiedene Begriffe; 
auch deulet Manches darauf, dafs man sich in Italien dieses Un- 
terschiedes wohl bewufst war. Dennoch mufste fur gewohnlich 
die Anbetung der Fors oder Fortuna sowobl dem einen als dem 
andern Bediirfnisse des menschlichen Gemiithes entsprechen, 
aufser und neben den eigentlicben Cultusgottern eine damoni- 
scbe Macht von unbestimmter, ja unendlicher Tragweite zu 
vereliren, welche bald in giinstigen bald in ungiinstigen Fii- 
gungen als die Quelle alles Unverbofften und Unberechenba- 
ien im Yerlaufe des menschlichen Lebens angesehen werden 
konnte. Jedenfalls war die Anbetung dieser damoniscben Macht 
schon im alten Italien eine weit verbreitete. Denn nach Varro 
1. 1. V, 74 verehrten auch die Sabiner eine weibliche Macht der 
Fors oder Fortuna, obwohl sie sie anders benannten, und in 
Umbrien gab es eine Stadt des Namens Fanum Fortunae 1), bei 
welcher ein altes und angesehenes Heiligthum vorausgesetzt 
werden darf, da nur aus solchen bedeutendere Ortschaften her- 
vorzugehn pflegen. Endlich in Latium waren die Fortunen zu 
Antium und Praneste seit unvordenklicher Zeit beruhmt, aufser 
welchen bei Liv. XXI, 62 noch eine Fortuna in Algido. dem 
bekannten Waldgebirge der Aequer genannt wird. Ueberall mag 
Fortuna in iilterer Zeit mehr als positive Gliicksgottin, in spate- 
i er als indiffeientes Geschick gedacht worden sein^ wenigstens 
lafst sich dieses bei dem romischen Culte der Fortuna nachwei- 
sen. Hier gait nehmlich Servius Tullius, der Lieblingskonig des 
Yolks, in seinem Munde fur das rechte Gluckskind2) und deshalb 
auch fur den Urheber alles alteren Fortunadienstes: der Sohn 
des Genius und der vertraute Liebling der Fortuna, welche den 
Sohn der Sklavin bis zum Kdnige erhoht hatte, freilich ohne den 
widernaturlichen Leidenschaften seiner Tochter und dadm’ch 
der endlichen Katastrophe seines Gescbicks vorbeugen zu kon- 

1) Gromat. vet. p. 30. Daher Fanestris Fortuna ib. p. 256. 
2) Der Ausdruck Fortunae filius findet sich bei Horat. S. II, 6, 49 

Petron. 43. Ausnabmsweise nennt Plut. d. fort. Ro. 5 den Ancus Marcius’ 
als Stifter des Fortunadienstes. 
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nen. Man zeigte nehmlich in Rom zwei Ternpel der Fortuna 
welche man vor alien ubrigen fur alt und fiir achte Stiftungen des 
Servius hielt; der eine hiefs der der Fors Fortuna und la* 
aufserhalb der Stadt am rechten Tiberufer, beim ersten Meilen- 
steine der Via Portuensis, der andre der der Fortuna scblecbt- 
hin, welcher auf dem Forum Boarium lag. Jene war ganz vor- 
zugsweise die Gliicksgottin des giinstigen Zufalls, wie sie am 
meisten vom gemeinen Manne angebetet wurde1 2 3), welcher das 
Aufseroi dentliche von ihr erwartete und dabei des Servius ge- 
dachte; obwobl nach dem Beispiele dieses Konigs auch andre 
Machtige sie verehrt und ibr in derselben Gegend nocb andre 
Tempel gestiftet hattena). Am 24. Juni, unserm Johannistage, 
war der Stiftungs- und Festtag, wo namentlich alle Gedruckten 
und Hoffenden, aucb die Sklaven, aus der ganzen Stadt zu die- 
ser Fortuna eilten, entweder liber die Briicken oder in schaukeln- 
den Kahnen auf dem Flufs, der an diesem Tage viel lustiges und 
leichtfertiges Volk zu tragen liatte, die Kahne mit Blumen ge- 
schmiickt, die Rudernden tapfer zechend und in frohlichen Ge- 
sangen des guten Konigs und seiner verschamten Geliebten ge- 
denkend 3). Dahingegen die Fortuna des Forum Boarium 
durch die Erinnerung an den Tod des Servius zu ernsteren Ge- 
danken aufforderte. Wenigstens glaubte man dort neben dem 
Bilde der Gottin ein Bild des Servius zu besitzen, ein ganz ver- 
hulltes Bild, welches Niemand beriihren, geschweige denn sehen 

1) Cic. de Leg. II, 11, 28 Fortuna sit vel Huiusce Diet — vel Fors in 
quo incerti casus significantur magis. Terent. Phorm. V, 6, 1 0 Fortuna 
o Fors Fortuna, quantis commoditalibus hunc onerastis diem! Wozu Do¬ 
nat bemerkt, das Test der trans Piberim verehrten Fors Fortuna werde 
vorziiglich von denen gef'eiert, qui sine arte aliqua vivunt. Vgl. Ovid F. 
VI, 772 Plebs colit hanc, quia qui posuit de plebe fuisse fertur et ex hu- 
mili sceptra tulisse loco. Die Griechen iibersetzen aus Misverstand Tvyn 
avdqaia, Dionys. IV, 27, Plut. 1. c. X ' 

2) Neben dem T. des Servius Tullius baute Sp. Carvilius Max. als 
Sieger iiber die Sainniter und Etrusker ini J. 461 d. St., 293 v. Chr. ein 
zweites Heiligthum, Liv. X, 46. Einen andern T. der Fors Fortuna stif- 
tete Tiberius beim sechsten Meilensteine der Via Portuensis. s. Becker S. 
479, meine Regionen S. 216. 

3) Ovid b. VI, 765 ff., Varro I. 1. VI, 17 und die Kalender z. 24. Juni. 
Vgl. noch Or. 1770 Numini Foriis Fortunae, die Widmung eines Soldaten, 
und eine M. des Divus Gal. Val. Maximianus, wo auf dem Rev. FORTI 
FORTVNAE, das Bild mit dem Steuer, dem Fiillhorn und dem Rade. Aus 
Liv. XXVII, 11 sieht man dafs das alte Bild der Fors Fortuna den gewohn- 
lichen hohen Kopfaufsatz hatte. 
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durfte und von dera man Wunder fiber Wander erzahlte !). Es 
war ein Bild von Holz und vergoldet, ganz in zwei Togen eines 
alten und kfinstlichen Gewebes verhfillt, welche die kunstreiche 
Tanaquil, die konigliche Pflegemutter des Servius, mit eigner 
Hand ffir ihn gewebt und welche er als Konig getragen hatte* 2 3 4). 
Warum das Bild so verhfillt war, das wufste Niemand genau 
zu sagen. Gewohnlich hiefs es, Fortuna babe diesen Mann so 
heifs wie keinen geliebt, aber als Gottin nur verstohlen und 
heinilich, dalier sie bei nachtlicher Weile durch ein kleines Fen- 
sterchen in seine lvammer geschlfipft sei 3); desbalb halle sie 
auch jetzt noch sein Bild unter der Toga verborgen. Die Ivlugen 
versicherten, die Plebs sei nach dem schmahlichen Tode des Ko- 
nigs so aufgeregt gewesen, dafs man sein Bild aus Politik verhfillt 
habe; die Wunderglaubigen, dafs die schreckliche Tochter gleich 
nach dem Morde ibres Vaters in diesen von ihm gestifteten Tempel 
zu gehn und unter die Augen seines Bildes zu treten wagte, 
worauf dieses die Hand vor seine Augen erhoben und sich fur 
immer verhfillt babe. So spielte auch in Rom die Phantasie des 
Volkes, wahrend in Wahrheit diese Fortuna gar keine Glficks- 
gottin im gevvobnlichen Sinne des Worts, sondern eine vor- 
nehmlich von den Frauen verehrte Gottin der weiblichen Zucht 
und Sitte gewesen zu sein scheint, daher auch jenes verhtillte 
Bild, welches selbst die Frauen nicht berfihren durften, von 
besser Unterrichteten ffir ein entsprechendes Bild der Schaam- 
haftigkeit gehalten und Fortuna Virgo genannt wurde 4). Aber 

_ , ^ o°V£FbVI’ 563ff,) vgL Dionys- IV, 27 u. 40, Val. Max. I, 8, 11, 
Becker S. 481, Canma Mon. d. Inst. 1854 p. GO. 

2) Plin. H. N. VIII, 48, 74, Non. Marc. p. 189 undulatum. Plinius 
weils auch von einem mit sehr alten Pratexten bekleideten Bilde der 
Fortuna, welches Servius Tullius geweiht hatte und spater Seianus besals 
vgl. Dio LVIII, 7. 

3) Ovid vs. 571 Node domurn parva solita est intrarc fenestra, 
unde Fenestellae nomina porta tenet Es war eine Stelle am Palatin, bei 
der Wobnung des Tarquinius Priscus, dabei ein s. g. thalamus Fortunae. 

4) Varro b. Non. Marc. p. 189 a quibusdam dicitur esse Virginis 
Fortunae ab eo quod duobus undulatis togis opertum. Vgl. Fest. p. 242 
wo das Bild der Pudicitia in foro Boario, welches Einige fiir das der For¬ 
tuna hielten, vermuthlich dasselbe Bild ist. Auch Plut. d. Fort. Ro. 10 
kennt eine Fortuna Virgo in Rom, desgleichen Arnob. II, 67 puellarum to- 
gulas Fortunam. defertis ad Virginalem. Togen trugen in alter Zeit nicht 
bios die Manner, sondern auch die Frauen. Dazu kommt dafs der Tag des 
solennen Opfers dieser Fortuna der der Matralia am 11. Juni war d. h. des 
matronalen Festes der Mater Matuta, deren T. auch von Servius Tullius 
gestiftet wurde und vermuthlich neben dem der Fortuna lag (S. 285). 
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naturlich liefs sich das Volk seinen Glauben niclit nehmen. Viel- 
mehr als der Tempel gelegentlich vom Feuer verzehrt und nur 
jenes Bild gerettet wurde, erkannte alle Welt in diesem neuen 
Wunder die Hand des Vulcan, desselben Gottes welcher den 
Servius ini Feuer des Heerdes gezeugt babe. 

Plutarch, welcher sich in einer eignen Scbrift mit der For- 
tuna der Romer bescliaftigt, hat viele andre Beinamen gesanimelt, 
unter welchen diese Gottin in Rom verehrt wurde, meistens 
in alterthumlichen Culten, welclie die gemeine Ueberlieferung 
gewohnlich gleichfalls fur Stiftungen des Servius hielt. Sie 
driicken die verschiedenen praktischen Beziehungen dieser da- 
monisclien Maclit aus, deren Begrilfin dieser Hinsicht eben so 
elastisch ist wie der des Genius, bald auf den ganzen Staat bald 
auf gewisse Stiinde, Kreise und Klassen der Biirgerschaft, ein- 
zelne Corporationen und hervorragende Personen. Oder sie schil- 
dern den naturlichen Wankelmuth dieser Gottin, wie sie den 
Menschen bald ihre Gunst bald ihre Ungunst zeigt, den Einen 
mit triigerischen Hoflnungen tauscht, dem Andern Wort halt, 
immer wechselnd, immer fluchtig, immer neuen Glauben findend. 
Die wichtigste unter diesen verschiedenen Fortunen ist die For- 
tuna puhlica oder Fortuna Populi Romani, zwar niclit so 
alt wie die iibrigen, aber oft genug erwahnt >). Plutarch sagt 
von dieser Gottin, sie habe dem Persischen und Assyrischen 
Reiche fruh den Riicken gekehrt, sei durch Macedonien fluchtig 
hindurch geeilt, habe in Aegypten und Syrien unter Ptolemaern 
und Seleuciden eine kurze Bluthe geweckt und den Karthaginien- 
sern liin und wieder gelachelt, bis sie nacli Rom gekommen sei 
und ihre Fliigel abgelegt, die Schuhe ausgezogen, von der rol- 
lenden Kugel ein fur allemal herabgestiegen sei um zu bleiben, 
von dort aus fiber alle Welt zu herrschen und fiber diese ihre 
wahre und letzte Heimath alle Reichthiimer der Erde und des 
Meeres, aller Fliisse und aller Goldgruben auszuschutten. Also 
die Tyche der Stadt in dem politischen Sinne des Worts, wie 
sie in den hellenischen und hellenistischen Stadten angebetet zu 
werden pflegte. Obgleich in Rom nieht sowohl dieser griechische 
Gottesdienst als vielmehr der beriihmte Cultus der Fortuna 
Primigenia von Praneste das nachste Vorbild gewesen zu sein 

1) Liv. I, 46, II, 40, III, 7 Fortuna Urbis, VI, 30, VII, 34, Cic. pr. 
Mil. 32, 87 u. A. Auf den M. des M. Arrius Secundus bedeutet F. P. R. 
Fortuna Populi Romani. Ihr Bild ist mit einem reichen Diadem ge- 
schmiickt. 
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scheint; wenigstens gab es eine Fortuna Publica Primigenia so- 
wohl auf dem Capitol als auf dem Quirinal. Die Stiftung von 
jener ward in der gewohnlichen Tradition wieder dem Servius 
Tullius zugeschrieben ]), die auf dem Quirinal war im Laufe des 
Hannibalischen Kriegs im J. 204 v. Chr. gelobt und zehn Jahre 
darauf am 25. Mai eingeweiht worden, welcher seitdem als Stif- 
tungstag gefeiert wurde; doch gab es aufser ihr auf demselben 
Hiigel noch eine andre Fortuna Publica, welche am 5. April ge¬ 
feiert wurde1 2). Einen natiirlichen Gegensatz zu diesem BegrifTe 
bildet die bei Plutarch erwahnte Fortuna Privata (idia) auf 
dem Palatin, vermuthlich eine collective Gliicksgottin des bur- 
gerlichen Familienlebens, dahingegen andre Fortunen mit Riick- 
sicht auf die einzelnen Stande, Klassen und Geschlechter der 
Bevolkerung benannt waren. So zuniichst die oft erwahnte F. 
Muliebris, welche zu Ehren der romischen Frauen und zum 
Andenken an den Abzug des Coriolan gestiftet worden war. Das 
Heiligthum befand sich beim vierten Meilensteine der Via La¬ 
tina, an derselben Stelle wo Coriolan sich damals zur Umkelir 
hatte bewegen lassen; auch wurden die jahrlichen Opfer und 
Gebete fiii das Wohl der Stadt an demselben Tage von den 
Frauen dort dargebracht. Valeria, eine Schwester des Valerius 
Publicola, welche an ihrer Spitze gestanden, war auch die erste 
Priesterin. Von den Bildern war das eine auf Staatskosten, das 
andre aus einer Collecte der Frauen gestiftet; mit welchem letz- 
teren sich das Wunder begab dafs es nach der Dedication zwei- 
mal mit lauter Stimme sein Wohlgefallen ausdriickte, daher es 
fortan nur von solchen Frauen, die in der ersten Ehe lebten, 
beriihrt und bekranzt werden durfte 3). Also eins der wichtig- 

1) Plat. 1. c. 10, Qu. Ro. 106. Ia der bekannten Insclirift von Pra- 
neste, Anthol. I n. 622, konnea die Worte Tu quae Tarpeio coleris vicina 
1 onanti doch auch nur die Verehrung der Pranestinischen Fortuna sowohl 
in Praneste als auf dem romischen Capitol bedeuten. Vgl. Dio Cass. XLII 
26 und Clem. Al. Protr. 4, 51, welchem zufolge sich dieser T. in der IVahe 
der s. g. porta stercoraria befand. 

2) Ovid F. IV, 375, V, 729 und die Kalender z. 5. April u. 25. Mai 
^kHI, 13 und Becker S. 5/9. In der INahe der p. Collina gab es 

eine Gegend ad tres Fortunas. 
3) Liv. II, 40, Dionys. VIII, 55If., Val. Max. I, 8, 4, V, 2, 1, Plut. 

Marc. 37, d. Fort. Ro. 5, Fest. p. 242, Serv. V. A. IV, 19, Tertull. Mono¬ 
gam. 17, Augustin. C. D. IV, 19, Lactant. II, 7, 11. Der Ruf des Bildes 
lautete: Rite me matronae dedistis riteque dedicastis. Vielleicht war es 
eine Neuerung dafs Frauen eine Dedication vollzogen. Das erste Opfer 
wurde Kal. Decemb. des J. 267 d. St. gebracht, nachdem der Krieg gliick- 
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sten Denkmaler des hochherzigen und von dem Staate hei mehr 
als einer Gelegenheit anerkannten Patriotisms der romischen 
Piauen, wiihiend in einer andern Gegend der Stadt ein prachti- 
ger T. der F. Equestris aus spaterer Zeit an einen der zahl- 
reichen Erfolge erinnerte, durch welche die romische Ritter- 
schaft so oft das Gluck der Schlachten entschied. Diesmal wurde 
die Schlacht in deni spanischen Kriege vom J. 179 v. Chr. ge- 
schlagen , wo der Feldherr Fulvius Flaccus, als er die Feinde in 
aufgeloster Pluclit davon sprengen sah, jenen Tenipel der For- 
tuna und aufserordentliche Spiele des Jupiter gelobte * 1). Er be- 
fand sich in der Nahe des von Pompejus erbauten Theaters, wo 
din noch Vitruv nennt, wo er aber bald darauf durch eine Feuers- 
brunst zerstort zu sein scheint. Wieder in andrer Hinsicht zu 
envahnen sind die F. Barbata, welcher die mannliche Jugend 
die Erstlinge des Bartes zu weihen pflegte 2), die F. Virilis, 
welche in den Badern verehrt und als eine Gottin der Befruch- 
tung von den Frauen neben der Venus angerufen wurde3), und 
die F. Seia, deren Heiligthum sich in der Gegend des Vicus 
Sandaliarius befand4 5) und deren Name wohl wie der der Ops 
Consivia zu erklaren ist (S. 418). Einen noch engeren Begrilf 
haben endlich solche Fortunen, welche durch die Eigennanien 
von Personen oder von Grundstiicken als individuelle Schutz- 
gottinnen oder als die von Corporationen, von Gebauden u. s. w. 
bezeichnet werden, in welchen Fallen die Identitat der Fortuna 
mit der Tutela d. h. dem weiblichen Genius vollends einleuchtet. 
So wird eine Fortuna Tulliana, Torquatiana, Flavia genannti 
desgleichen eine Fortuna Horreorum, eine Fortuna Praetoria 
und die Portuna Cohortis I Batavorum, eine Fortuna Municipii 
in den Municipalstadten u. s. w. s). Daher neben dem Genius 

lich beendet war. Der T. und das andre Bild wurden im folgenden Jahre 
vom Consul Proculus Virginius am 6. Juli geweiht, und ohne Zweifel war 
dieses der Jalirestag des Ereignisses und der regelmafsige Festtag. 

1) Liv- XL, 40. 44, XLII, 3. 10, Iul. Obseq. 53, vgl. Becker Handb. 
J? o. Olo. 

2) Tcrtull. ad Nat. II, 11, Augustin C. D. IV, 11, vgl. oben S. 234, 2. 
3) S. oben S.395,2. Inschriften b.Henzen z.Or.n.5796.5797 kennen 

eine eigne Fortuna Balnearis, auch Fortunae Balneares , welche 
pi o salute angerufen werden, also als Heilgottinnen des Orts gedacht wurden 
Vgl. die Fortunae Salutares b. Or. 1767 und Anthol. lat. n. 899 Fausta 
novum domini condens Fortuna lavacrum Invitat fessos hue propo- 
rare viros. 1 1 

4) Plin. H. N. XXXVI, 22, 46, Or. n. 18, Becker S. 561. 
5) Or. n. 1754—56, 1769, 4881, Mommsen 1. N. n. 5163 u. a. 
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ties Kaisers und in gleichem Sinne wie dieser auch eine Fortuna 
Caesaris oder Fortuna Augusta verehrt und bei derselben ge- 
schworen wurde1), wie die Kaiser selbst ein eignes Bild der 
Fortuna in dem seit August zur kaiserlichen Wohnung geweih- 
ten Palatium, aber auch auf Reisen bei sich fuhrten, welche 
Fortuna regia oder aurea hiefs und wie eine Schutzgottin des 
hochsten Oberhauptes von einem Kaiser auf den andern iiber- 
ging2). 

Andre Beinamen characterisiren die Fortuna als wechselnde 
Gliicksgottin, welche unter den verschiedensten Veranlassungen 
angerufen wird und solche Gebete bald erhorend bald nicht er- 
horend die Herrin und Herrscherin liber alien guten Ausgang 
der Dinge bleibt. So die F. Respiciens, welche auf dem Pa- 
latin und auf den Esquilien verehrt wurde, ein haufiger Beiname 
der giinstigen Gliicksgottin, wie der Venus3 4). Desgleichen die 
F. Obsequens d. i. die Gnadige, die Gefallige, welche gleicli- 
ialls oft erwahnt wird und nacli welcher ein Vicus der ersten 
Region benannt war1). Ferner eine Fortuna Huiusce Diei 
oder wie sie in den Kalendern und auf Inschriften heifst Huius- 
que Diei d. i. die dem griechischen Kairos entsprechende Glucks- 
gottin der giinstigen Gelegenheit, welche als solche von einem 
Tage zum andern neu ist. Es scheint einen Tempel von ihr 
beim Circus Maximus und einen andern im Marsfelde gegeben 
zu haben; einer davon war von Catulus in der entscheidenden 
Schlacht mit den Cimbern gelobt worden, wahrscheinlich der- 
selbe welcber wiederholt wegen der in seiner Niihe befindlichen 
Kunstwerke von ausgezeichnetem Werth erwahnt wird. Bir 
Festtag wurde am 30. Juli mit circensisehen Spielen begangen 5). 

1) Dio LIX, 4. 15, Mommsen I. N. n. 2219fif. 
2) Iul. Capitol. Antonin. Pius 12, Ael. Spartian. Sev. Imp. 23. 
3) Plut.d. Fort. Ro. 10, wo zu lesen ist xcu iv AlaxvXkug EtilGtqe- 

(pofisvrjg. Auf dem Palatin gab es einen eignen Vicus Fortunae Respicien- 
tis. Auch Dio XLII, 26 meint doch wohl diese Fortuna, indem er einen 
„niebt iibersetzbarenu Namen so umscbreibt: ijv tx tov ticcvtk tcc te Iv 
rorg ocfd(dfj.oig xal to xktotciv xal tyoociv xal HxloyiCeGd-cu %nrjvtxC 
Tim urjdh Imlav&civsadcu tg oiiov olog tytveTO td'ovaavTo, 

4) Pint. 1. c., Qu. Ro. 74, Plaut. Asinar. Ill, 3, 126. Inschriften b. 
Or. n. 1750. 1751, Henzen n. 5789 und Miinzen des Antoninus Pius schrei- 
ben F. Opsequens. 

5) S. die Kali. z. 30. Juli. Die Basis Capitolina nennt einen Vicus 
Huiusque Diei in der 10. Region d. h. in der des Circus Max. Vgl. Plut. 
Mar. 26, Plin. H. N. XXXIV, 8, 54. 60. Cic. d. Leg. II, 11, 28 setzt er- 
klarend hinzu: narn valet in omnes dies. 
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Eben so die F. Viscata, eigentlich die mit Vogelleim bestri- 
chene also dieselbe welche sonst F. Dubia hiefs '), die mit eit- 
. Hoffnungen kodernde und verlockende. Etwas Aehnliches 
ist die im Vicus Longus verehrte F. svslnig, welche gewohn- 
hch durch F. Bonae Spei iibersetzt wird1 2), auch die F. Brevis 
d. l. die unstete, eine kurze Zeit dauernde, zu welclier den Ge- 
gensatz bildet die von Horn Od. Ill, 29, 53 gepriesene und 
aul Munzen des Commodus erwahnte F. Manens. So gab 
es feraer erne F. Mala in ungesunder Gegend, dahingegen die 
Bona bortuna in vielen Dedicationen gepriesen wird3 4 5). Noch 
wird in Rom erwahnt eine F. anoTqoTtcuog, deren lateinischer 
, „ame fehlt und eine F. Mammosa d. h. die abgelebte mit 
hangender Brust in der Region der Piscina Publica, wo ein Vi- 
cus nach ihr benannt war*), endlich die selir luiufig von In- 
schriften und Miinzen genannte For tuna Redux d. i. die Gbt- 
tm der gliicklichen Reise und Heimkehr, welcher seit der Re- 
gierung des August bei langerer Abwesenheit der Kaiser Altare, 
Tempel und Opfer gestiflet zu werden pflegten. Als Augustus 
nehmlich im J. 19 v. Chr. am 12. October aus Asien nach Rom 
zuriickkehrte, wurde dieser Tag ein fur allemal zu einem Fest- 
tage erhoben und ein Altar der F. Redux gestiftet, dessen Dedi¬ 
cation am 15. Dec. erfolgte3). Daraus wurde hernach eine 
schuldige Convenienz z. B. bei der pompliaften Riickkehr Do- 
mitians aus Germanien, wo man sogar einen eignen T. der 
F. Redux im Marsfelde decretirte, wahrend andre Altare der 
Ait in andern Gegenden der Stadt gelegen haben werden, wie 
jedesmal die Riickkehr des Kaisers durch diese oder jene Vor- 
stadt erfolgte. Auch fehlte es nicht an Nachahmung in andern 
Stadten, entweder mit Beziehung auf den Kaiser und andre holie 
Personen, oder uni iiberhaupt den Ileimkehrenden Gelegenheit 

1) Es gab einen Vicus F. Dubiae auf dem Aventin. Vgl. Plut. 11. cc. 
Lucilius b. Non. Marc. p. 396 Omnia viscatis manibus (d. h. mit solchen 
an denen Alles hiingen bleibt) leget, omnia sumet. Seneca ep. 8 viscata 
beneficia. Plin. ep. 9,30 viscatis ham a (is (] u c m un crib us 

2) Pint. d.Fort. Ro. 10, Qu. Ro.74, vgl. Becker S. 580 und die Tem¬ 
pel der Spes und lortuna in den Regionen S. 13 u. 139. 

3) Cic. N. D. Ill, 25 u. A. b. Becker S. 82, Or. n. 1743. 1744 Fortu- 
nac Bonae Domesticae, Ilenzen n. 5787 Bona Fortuna Domina Retina 

4) S. meine Regioncn S. 20 u. 196 und iiber die Bedeutung des Adi 
mammosa M. Hertz Vindic. Gellianae Greifsw. 1858 p. 7. 

5) Kal. Amitern. z. 12. Oct. u. 16. Dec., auf welchen Tag dieser Ka- 
lender die Dedication verlegt, wahrend das Kal. Cumanum den 15. Dec. 
nennt. Vgl. Kellermann b. 0. Jahn Spec. Epigr. p. 15. 
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zu geben, gleich am Thore tier Vorsehung ihren Dank auszu- 
driicken J). So wird hin und wieder auch eine F. Dux als Ge- 
leitsgottin erwahnt, und eine F. Tranquilla der giinstigen 
Meeresfahrt, welche im Hafen von Rom neben Portunus verehrt 
wurde. Noch andre Namen haben sich aus verschiedenen Ge- 
genden durcli Inschriften erhalten, welche meist den Schutz der 
Fortuna entweder daheim oder im Felde anrufen2), bis endlicli 
Trajan der Fortuna als allgemeiner Weltmacht einen eignen 
Tempel stiftete, in welchem am Neujahrstage geopfert wurde3 4). 
Es ist dieselbe Gottin, von welcher Plinius sagt dafs sie vor alien 
ubrigen Gbttern angerufen, gescholten und gelobt werde, wie bei 
Lucian in der Gbtterversammlung Mornus sich beklagt dafs Nie- 
mantl mehr den Gottern opfern wolle, weil ja doch eigentlich nur 
Fortuna regiere. In der bildlichen Darslellung waren ihre gewohn- 
liche Attribute das Fiillhorn als Inbegriff aller guten Gaben und das 
Steuerruder als Symbol ihrer unsicbtbaren Lcnkung aller Dinge, 
wahrend das Fluchtige und Veranderlicne ihres Wesens durch ei¬ 
nen Aufsatz von Federn aufihremKopfe, die rollendeKugelunter ih- 
renFufsen und einhinzugefugtesRadausgedriicktwurde1). Andre 

1) Martial VIII, 65, vgl. die Inschriften b. Or. n. 332. 922. 1760 £F. 
1776. 3096. 4083, Henzen n. 5791, Mommsen I. N. n. 6756. 6879. F. Dux 
auf Miinzen des Commodus und b. Mommsen n. 4831. Portumno et F. 
Tranquillae b. Nibby Analisi II p. 649. 

2) Or. n. 1736 Deae Fortunac Tutelae. 1737 Fortunae Adiutrici et 
Tutelae. 1745, Henzen n. 5788 F. Conservatrici. Or. 1748 Genio loci et F. 
Magnae. 1753 F.OpiJerae. Henzen 5792. 93 F.Supera. 5795 F.Victrix 
cum aimulacris Victoriarum. Mommsen I. N. 4311 F. Sanctae. 

3) Io Lyd. d. Mens. IV, 7, Avelcher sie tqv Tidvrcov Tvgqv nennt. 
Plin. H. N. II, 7 Tota quippe mundo et omnibus locis omnibusque horis 
omnium vocibus Fortuna sola invocatur ac nominatin', una accusatur, una 
agitur rea, una cogitatur, sola arguitur et cum conviciis colitur, volubilis 
a plerisque, a plensque vei'o et caeca existimata, vaga, inconstans, incerta, 
varia indignorumque fautrix. 

4) Das Fiillhorn und das Steuer erwahnen Petron. 29, Plut. d. Fort. 
Ro. 4, Arnob. VI, 25, Lactant. Ill, 29, 7, die iibrigen Attribute Fronto orat. 
p. 125 ed. Nicb. Omnes Fortunas, ylntiates, Pvaenestinas, Respicientes, 
Balnearum etiam Fortunas omnes cum pennis, cum. rotis, cum guberna- 
culo repei'ias. Cic. Pis. 10 Fortunae rotam pertimescere. Ovid ex Ponto 
II, 3, 56 Pea in orbe stans. Pacuvius b. Ribbeck trag. lat. p. 104 Fortu- 
nam insanam esse et caecam et brutam perhibent philosophi saxoque in¬ 
stare in globoso praedicant volubili. Vgl. Grimm D. M. 825 ff. Aulser den 
Miinzbildern sind viele Bronzen erhalten, unter den Pompeianiscben Alter- 
thiimern und sonst, s. Monum. d. Inst. 1840 T. XVI. XVII. Eine panthei- 
stiscbe Fortuna omnium gentium et deorum im Bullet. Arch. Nap. 1855 
t. VII, 1 p. 182. Mehr b. O. Muller Handb. d. Arch. § 398 und Wieseler D. 
A. K. II t. 73. 
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Bilder heben andre Eigenschaften hervor, his zuletzt aucli sie 
zur pantheistischen Heil- und Segensgottin geworden ist. 

Unter den Culten der Fortuna aufserhalb Roms wissen wir 
von dem der Nortia in Vulsinii nur so vie], dafs in ihrem Tern- 
pel die Jahresniigel eingeschlagen wurden, wie in Rom in dem 
des Capitolinischen Jupiter 1). Mehr ist bekannt von der For¬ 
tuna Primigenia zu Praneste, einer Natur- und Schicksals- 
gottin von allgemeiner Bedeutung, welche fur die Mutter des Ju¬ 
piter und der Juno gait und iliren Willen durch Loose oflenbarte, 
die in dem Felsen, auf welchem der Tempel stand, durch ein 
Wunder zu Tage gekommen waren. Numerius Sufl'ucius, ein 
edler Pranestiner, war durch viele, zuletzt drohende Trailmer- 
scheinungen angetrieben worden auf einer gewissen Stelle in 
diesem Felsen nachzugraben. Als er dieses endlicli trotz des 
Spottes seiner Mitbi'irger that, fanden sich jene Loose d. h. 
Stabe von Eichenholz, in welche alterthumlicheBuchstaben einge- 
graben waren; man zeigte die wunderbare Stelle spater in dem 
Fortunentempel, diclit bei dem sitzenden Bilde der Fortuna 
mit den beiden gottlichen Siiuglingen in ihrem Schoofse. Ein 
zweites Wunder liefs zu derselben Zeit auf demselben Felsen" 
Ilonig aus einem Oelbaum fliefsen, nach dem Ausspruche der 
Seller ein gottliches Zeugnifs fiir die untrugliche Wahrhaftigkeit 
jener Loose; daher man aus dem Holze dieses Oelbaums eine 
Lade machte und sie in derselben verwahrte. Wenn man sie zu 
befragen wiinschte, mufste man sich mit Gebet und Opfer an die 
Gottin des Tempels wenden, worauf ein Knabe jene Loose zu- 
erst mischte und dann eines zog2). Der stehende Beiname die- 
ser Gottin Primigenia, wie sie namentlich auch in den an Ort 
und Stelle gefundenen Dedicationen heifst, bedeutet die Erstge- 
borne und Allerzeugende3), denn die hochsten Goiter des Him- 
mels und der Erde, Jupiter und Juno, galten hier fur ihre Kinder 
und safsen als solche in ihrem Schoofse, dem Schoofse der 
saugenden Mutter, welche als solche von alien Miittern mit der 
grofsten Andacht verehrt wurde4). Beide Gotter wurden aber 

1) S. oben S. 231, Iuvenal. S. X, 74 Schol. Tertull. ad Nat. II, 8, 
Apolog. 24. Einen T. der Salas oder Fortuna in dem etruskischen Feren- 
tinum erwahnt Tacit. Ann. XV, 53. 

2) Cic. de Divin. II, 41, 85 vgl. I, 18, 34. Sors in Gestalt eines 
Knaben mit einer Lade auf den M. des M. Plaetorius Cestianus b. Riccio t. 
36, 2. Ueber die Weissagung per sortes s. Marquardt Handb. IV, 103 ff. 

3) Or. n. 1756 If., vgl. Bormann altlatin. Chorogr. S. 212. 
4) Cic. 1. c. Is est hodie locus septus religiose propter Iovis Pueri, 

Treller, ROm. Mythol. 36 
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auch sonst in diesem Culte neben ihr verehrt, Jupiter als Puer 
und zwar mit besondrer Beziehung auf die Loose, Juno in einer 
eignen Abtheilung des Tempels und in einem eignen Monate 
Der heiligste Festtag war der 11. ApriJ, wo der Fortuna Primi- 
genia und dem Iupiter Puer von den Ortsbehorden geopfert und 
zugleich em Tag bestimmt wurde, wo das Orakel Allen zugan*- 
lich sem sollte*). Das Alterthum dieses Gottesdienstes und 
Orakels war gewifs ein sehr holies, doch dauerte es geraume 
Zeit ehe das letztere auch bei den Romern, welche unter alien 
Latmern die Pranestiner am langsten zu furchten hatten, offent- 
liche Anerkennung fand. Noch ini ersten punischen Kriege 
wurde em romischer Consul, welcher sich nach Praneste be^e- 
ben hatte urn dort die Loose der Fortuna vor seinem Auszu^e 
selbst zu befragen, durch eilende Boten des Senats und Be- 
drohung mit Lebensstrafe daran verhindert^). Im Hannibali- 
schen Kriege dagegen, wo die Pranestiner sich nach der Schlacht 
bei Gannae durch ihre tapfre Verlheidigung von Casilinum sehr 
verdient machten* 2 * 4), scheint auch ihre Fortuna allgemeines Ver- 

quilactens cum lunoneFortunae in gremio sedens, mammam appetens, 
cmtissime cohtur a Matribus d. h. von den mit Kindern gesegneten Ma- 
tronen. Das Bild der Fortuna war stark vergoldet, s. Plin. H. N XXXIII 
d, 19 wo als Name wohl aurea Fortuna zu suppliren ist. ’ 
t Des donates gedenkt Ovid F. VI, 62, eine eigne Abtheilung des 
lempels, welche das Iunonarium hiefs, ist neuerdings durch eine merk- 
wurdige, im Bez.rk des alien Heiligthums gefundene Inschrift bekannt ge- 
uorden: L.Sanolmus Aaevius Fastus Consularis ut Triviam in Iunona- 

r™nl? TZ 4edlf sMuam Antonini August, (wahrscheinlich des 
a acalla), Apollinis, 1st, Tyches, Spei, ita et hanc Minervam Fortunae 

Pnmigemae dono dedit cum ara: wo also alle diese Bilder von demselben 
Mann in denselben T. geweiht wurden, s. Monum. d. Inst. 1855 p.85. Fr'u- 
her war Jupiter auch als Imperator in Praneste verehrt worden, s. obeu 
o. loo. 7 

2) \ err. Flacc. Fast. Praenest. Ill Id. April., wo Foegini Iipst- 

MAXIMum Iovis et FORTVNAE PRIMIGen^eVTOO EORvS DIE om 
nibus (s. matribus) ORAGLVM PATET. IIVIRI VITVLVM Immolant. Diese 
Duumvirn werden auch pr.Non. Mart, bei einem Opfer zu Ehren des August 
erwahnt. Das Kalb gait jedenfalls dem lup. Puer. Als orakelnder Gott 
beilst dieser Jupiter in Inschnften lup. arkanus, s. Anthol. lat. n 622 16 
wo neben ihm und der Fortuna auch Apollo als Gott aller YVeissagung 
verehrt w.rd vgl. Or. n. 2391. 3045. Wie die „Pranestinischen Schwe- 
stern b. Stat. Silv. I 3 /9 sich zu diesem Orakel verhalten, ist nicht 
klar. Xgl Paul, p.368 Temtae credebaniur esse sortium deae dictae quod 
tenendi habevent potestatem. * 

suhret. VaL MaX‘ T’ 3> 1 W° CtWa ZU Iesen ist: sortes adire ut con- 

4) Li v. XXIII, 19. Der damaligePriitor der Pranestiner M. Anicius hatte 
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trauen erworben zu haben, daher fortan sowohl die obersten 
Staatsbehorden als selbst fremde Konige in ihrem Tempel zu 
Praneste opferten und dort wie auf deni romischen Capitole 
fur das Wohl des romischen Volks beteten. Darauf wurde 
Praneste und wahrscheinlich auch sein Fortunatempel im Kriege 
zwischen Marius und Sulla von derHand des letzteren sehr schwer 
getroffen, dann aber wieder aufgerichtet,da er die verwfistete Stadt 
nen bev61kerte und auch jenen Tempel verschonerte * 1), wahr¬ 
scheinlich sogar von neuem aufbaute, so dafs er sich seitdem 
auf machtigen Substructionen fiber die ganze Hohe zog und die 
Stadt in die darunter gelegene Flache hinabdrfickte. Dieses neue 
Praneste wurde wegen seiner schonen und gesunden Lage im- 
merviel besucht, auch von denKaisern, unter denen sich Fortuna 
und ihre Loose in ungeschwachtem Ansehn behaupteten 2). Ob 
die sogenannten mystischen Cisten aus Praneste, darunter die 
Ficoronische, welche in Form und Verzierung einander ahnlich 
sind und alle Badegerath und Putzutensilien enthielten, in irgend 
einer naheren Beziehung zum Dienste der Fortuna gestanden, 
wie man gewohnlich annimmt, mufs dahin gestellt bleiben3). 
Endlich hatte auch die alte Hafenstadt Antium an der latini- 
schen Kfiste eine berfihmte Fortuna, welche der Pranestinischen 
manchen Abbruch gethan haben mag. Horaz hat sie in dem 
schonen Gedichte Od. 1, 35 verherrlicht, auf Veranlassung einer 
kriegerischen Unternehmung des August, bei welcher diese Got- 
tin und ihr Orakel wahrscheinlich consultirt wurde. Auch sie 

das Andenken an diese Waffenthat in mehr als einem Monumente verewigt: 
Slatua eius indicio fuit Praeneste in foro statuta, loricata, amicta toga, 
cum titulo lamnae aeneae inscripto, M. Anicium pro militibus quiCasilini in 
praesidio fuerint votum vovisse. Idem titulus tribus signis in aede Fortu- 
nae positis fuit subiectus. Die tria signa sind Fortuna mit Jupiter und 
Juno als herkommliche Gruppe auch bei Votivbildern. Bald darauf, im J. 
204 v. Chr. weihte P. Sempronius Tuditanus einen T. der F. Primigenia 
zu Rom, welcher auf dem Quirinale lag s. Liv. XXIX, 36, XXXIV, 53, da¬ 
her die Sempronier mit dem Bilde der Fortuna miinzten. 

1) Plin. H. N. XXXVI, 25, 64, vgl. Strabo V, 3 p. 238, Bormann a. 
a. 0. S. 207. 

2) Sueton Octav. 72. 82, Tib. 63, Domitian 15, GelJ. N. A. XVI, 13, 
Lamprid. Alex. Sev. 4. Ueber die noch vorhandnen sortes Praenestinae 
oder Antiates s. Or. n. 2485 und A. Stoll im Philol. 1856 p. 304sqq. 

3) Am ersten ware es denkbar dafs solche Laden der Fortuna und 
den beiden gottlichen Kindern bei bestimmten Veranlassungen des Fami- 
lienlebens als Anatheme dargebracht warden. Von neueren Ausgrabungen 
s. die Monumenti, Annali e Bullet, dell Inst. Arch. 1855 1. c. und den Ar- 
chaol. Anz. 1856 n. 87. 

36* 
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gait fur eine allgemeine Schicksals- und Heilgottin, welche fiber 
Leben und Tod, zu Lande und zu Wasser gebiete und als 
Schutzgottin von Rom und Latium in weiten Kreisen geffirchtet 
werde. Iloraz bittet sie die bestehende Ordnung der Dinge zu 
wahren und schildert sie wie immer die herbe Nothwendigkeit 
lhr voranschreite, Klammern und Keile und geschmolzenes Blei 
m der Hand ffihrend, wahrend die Hoffnung und die Treue an 
lhrer Seite gehn. Eigentlich waren es zwei Fortunen, welche in 
diesem Gottesdienste verehrt wurden, daher gewohnlich im Plu- 
ral von lhnen die Rede ist; und zwar wurden sie als Schwestern 
gedacht, die eine, wie die Mfinzen der gens Rustia lehren, krie- 
gerisch und bewehrt, die andere matronal1). Es scheint dafs 
jene den Beinamen der Fortuna Equestris ffihrte, diese den der 
1". relix im Sinne der fruchtbaren und befruchtenden 2). Ora- 
kel ertheilten sie durch Bewegung der Bilder, indem diesel- 

, aut emer Bahre getragen wurden, eine Art der Weissagung 
welche sich auch m Aegypten, Syrien und Karthago nachwei- 
SGH idiSlt 

, Anbangsweise mag bier auch von den Parcen und von an- 
dern Machten des Schicksals die Rede sein. Die Parcae sind 
eigentlich Gottinnen der Geburt wie die Carmentes, denn das 
Wort hangt zusammen mit partus. Ursprfinglich hiefsen sie 
Parca von der Geburt fiberhaupt und Nona und Decuma von den 
beiden entscheidenden Monaten der Geburt, doch scheint man spa- 
ter, urn sie den gnechischen Moren zu assimiliren, die Parca we^- 
gelassen und zur Nona und Decuma eine Morta als Todesgottin 
hinzugefugt zu haben3), so dafs sie fortan wie jene das indivi- 
duelle Lebensschicksal in der Stunde der Geburt und des Todes 
entschieden. Das sind die drei spinnenden Schwestern, deren 

rscheinung und Thatigkeit von den romischen Dichtern und 
Bildwerken bis auf eimge Nebenumstande ganz nach dem Vor- 
bilde der gnechischen Mythologie ausgeffihrt wird4). Daneben 

Cal 57 Martial' v'l’ ^ieseI.er D‘ ^ ^ ?3, 937—939. Vgl. Sueton 
17M • irA ’ 3%T-° 816 vered,cae sorores heifsen, Or, n. 1738fF. 

wo n. 1/39 sie bortunae Victrices nennt. 

b FabreS^'fi^"' FcBci auf einer Inschrift aus Antium ». r aDretti p. b32. Ueber das Orakel s. Macrob. I, 23 13 
3 Varro b. Gell. N. A. Ill, 16, Tertull. d. An. 36. 

a ,\ Ca^uI1- H 306 ff., vgl. Klausen Zeitschr. f. A. W. 1840 n 27—30 

xem„ta ‘Tr61’" W3ren- d? Namen und BiIder der griechischen Moren 

L.MteZ, solenUm! 1 ibrer V0r8W'UnS Attributa, 
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ist viel die Rede vom fatum und den fatis. Jenes ist eigentlich 
das gesprochene Wort, der ausgesprochene Wille des Jupiter als 
hochsten Weltregierers, aber aucli der andern Gutter, so dais also 
dieser Begriff ganz der griechischen A\ou Oder Jiog Alact ent- 
sprichtJ). Dagegen kommt der Plural in der doppelten Bedeu- 
tung vor sowohl der particularen Schicksale von Menschen, Stad- 
ten u. s. w. und des daruber durcli den Mund von Propheten, Si- 
byllen u. s. w. verlauteten Gotterwillens 1 2) und in der sehr eigen- 
thiimlichen Uebertragung auf weissagende Frauen, welche alt zu 
sein scheint und sehr an die Falui Oder Fatuae d. h. an die Weis- 
sagung der Fauna (S.338) erinnert. So in dem alterthumlichenund 
volksthiimlichen Ausdruck Fata Scribunda fiir die singendenGe- 
burtsgottinnen3) und in dem seitdemAugusteischenZeitalter auch 
in der Litteratur immer weiter uni sich greifenden Gebrauch des 
Wortes Fata fur die Parcen, wahrend in der Yolkssprache da- 
raus zuletzt der Name und Begriff der Feen entstanden ist4). 
Daher die Tria Fata auf dem romischen Forum der spateren 
Kaiserzeit und eine Strafse in tribus fatis, wobei vielleicht auf 
die drei Sibyllen in der Nahe der Rostra (S. 271, 3) zurtickzu- 
gehn ist. Die griechische Nemesis wurde unter diesem Na- 
men hochst wahrscheinlich aus Angst vor dem Beschreien und 
dem Zauber des bosen Blicks u. a. von den Triumphirenden ver- 
ehrt (S. 205). Man pflegte nehmlich diese Gottin auch sonst in 
demselben Sinne anzurufen und dabei den Ringfinger der rech- 

1) Serv. V. A. X, 628 Vox enim lovis fatum est. Ib. XII, 808 luno 
sciens fatum esse quidquid dixerit Iupiter. Isidor Orig. VIII, 11, 90 fa¬ 
tum dicunt quidquid dii fantur, quidquid Iupiter fatur. 

2) Daher fata lovis, fata Iunonis, aber auch fata Troiae, fata Populi 
Romani, fata mea u. s. w. Speciell wird auch hier immer an den Tod ge- 
dacht, daher fato fungi, dies fatalis, fatifer ensis u. dgl. Aber auch die 
weissagenden Spriiche sind fata, daher libri fatales, fata Sibyllina, fata Py- 
thiae, vgl. Ennius ed. Vahlen p. 7 doctusque Anchisa, Venus quern pul- 
cherrima divum fata docet fan, divinum ut pectus haberet, d. h. Venus 
hatte ihm die Gabe der Weissagung verliehn. 

3) Tertullian de An. 39, vgl. Augustin C. D. IV, 11 in deabus illis, 
quae fata nascentibus canunt et vocantur Carmentes. 

4) Propert. IV, 7, 51 luro ego Fatorum nulli revolubile carmen. 
Stat. Silv. V, 1, 259 ubi supplice dextra pro te Fata rogat, Theb. VIII, 26 
Fata ferunt animus et eodem pollice damnant. Vgl. Gell. N. A. Ill, 16, 
9, Fulgent. Mythol. I, 7, die Fata Victricia bei Eckhel D. N. VIII p. 6 und 
die Inschriften aus sehr verschiedenen Gegenden bei Or. n. 1771 If. Dativ 
Fatabus b. Henzen n. 5799. In der Volkssprache sagte man auch fa- 
tus meus. Petron. 42. 77. Ueber den romanischen Sprachgebrauch Grimm 
D. M. 382. 
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ten Hand erst mit dem Munde nafs zu machen, dann hinter das 
rechte Ohr zu legen, weil der Speichel und das Ausspucken fur 
ein Mittel gegen den Zauber gait, die Stelle hinter dem reckten 
Ohre aber in eine besondre Beziehung zur Nemesis eesetzt 
wurde * 1 *). 

2. Der Cultus der Genien. 

Da von dem Wesen und den verschiedenen Arten der Ge¬ 
nien bereits die Rede gewesen ist, so bedarf es hier bios eines 
Nachtrags fiber ihre Yerehrung im hauslichen und offentlichen 
Leben. Im Hause waltete der Genius theils als der befruchtende 
Schutzgeist der Ehe, durch welche die Familie fortdauert, theils 
als individueller Schutzgeist der einzelnen Familienmitglieder. 
Die geheiligte Statte von jenem ist das Ehebett (lectus genialis) 
der Hausflur, friiher wohl das wirkliche Ehebett von Vater und 
Mutter, spater wie es scheint nur ein symbolisches, welches bei 
> ermahlungen dem Genius oder den Genien geweiht wurde ^). 
Denn gewohnlich wurden in solchen Hausern, wo es Mann und 
Fiau gab, zwei Genien verehrt, eigentlich ein Genius und eine 
Juno. Die gewohnliche bildliche Darstellung dieser damonischen 
Wesen war hier wie fiberhaupt die Schlange (serpens draco), die 
man deshalb gerne bei sich in den Hausern und in den Schlaf- 
zimmern liielt, in Rom ein so gewohnlicher Gebrauch, dafs Pli- 
nius sagt, die Schlangenbrut wurde, wenn ihr nicht die Feuers- 
brfinste Einhalt thaten, den Menschen iiber den Kopf wachsen3). 
Daher die Erzahlung von der fibernatfirlichen Abkunft des Sci- 
pio (S. 210). Die Ehe seiner Eltern sei lange unfruchtbar ge¬ 
wesen, so dafs der Vater schon die Hoffnung auf Nachkommen- 
schaft aufgegeben hatte: bis man einmal, als der Vater gerade 

1) Plin H. N. XI, 45, 103, XXVIII, 2, 5. Auch in Capua und Vena- 
1 rum wurde Nemesis angebetet, s. Mommsen I. N. n. 3584. 4605. 

a i ^ il'^n 94 8'enialis lectus qui uuptiis sternitur in honorem Genii. 
Arnon. H, 69 cum m matiimonia convenitis, toga stemitis lectulos (vel. 
\ arro b. Non. Marc. p. 540 toga) et maritorum genios advocatis. Censo- 
rin d. d. n. 3 ijonnulli binos genios in his duntaxat domibus, quae essent 
maritae colendos putaverunt. Vgl. oben S. 69. 

■ - ^ 4 * * * * * *’ 22, vgl. die Gescbichte vom Kaiser Tiberius 
bei aueton 12 und die vom Tode des Plotin b. Porphvr. v. Plot. 2, ferner 

VmT de70fi Ul 31,’ *KrtiaL y11’ 87> Lucian Alex. 7, Philostr. Her. 
viu, l p. 70b. Auch die Schatze behutenden dracones kannte der romische 
und griechische Volksglaube, Paul. p. 67. 
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verreist gewesen, im Schlafgemache bei der schlafenden Mutter 
eine grofse Schlange habe liegen sehn 1). Aehnlich wurde von 
dem Vater der Gracchen erzahlt, dafs er einst auf seinem Ehe- 
bette ein Schlangenpaar gesehen und deshalb die Haruspices be- 
fragt habe. Diese riethen ihm eine von beiden zu todten, die 
andre zu entlassen, mit dem Bemerken dafs der Tod des Mann- 
chens seinen Tod, der des Weibchens den seiner Gattin, der ed- 
len Cornelia, der Tochter jenes Scipio zur Folge haben werde: 
worauf Tiberius aus Liebe zu seiner Frau und weil sie die jun- 
gere war die weibliche Schlange entschlupfen liifst und bald da- 
rauf wirklich stirbt2)- In diesen Fallen also ist der Genius das 
schopferische Princip der Familie; in andern identificirt er sich 
vollig mit den einzelnen Personen als Genius meus, tuus u. s. w. 
oder Iuno mea, tua, welcher in der Familie als Genius natalis 
gefeiert wird. Der Geburtstag ist der naturliche Festtag dieses 
unsichtbaren Wesens, denn er ist zugleicli der angeborne Schutz- 
geist des einzelnen Menschen und die Causalitat seines Lebens; 
daher man bei der Geburtstagsfeier den Gebrauch beobachtete 
dem Genius nur unblutige Gaben darzubringen, Weihrauch, 
Wein, Kranze, Opferkuchen u. dgl., keine blutigen, weil an einem 
Tage, der dem Opfernden selbst oder einer geliebten Person das 
Leben gegeben, keinem Geschopfe das Leben genommen werden 
durfe3). Immer ist der Genius als solcher gut und die Ursache 
aller guten Gaben und Stunden, die das Leben des einzelnen 
Menschen schmucken, auch die Ursache seiner korperliclien und 
geistigen Gesundheit4), mit einem Worte sein guter Geist: da¬ 
her die Schwure und Beschworungen bei dem eignen Genius 
oder dem eines andern, bei welchen letzteren neben dem Genius 
des Freundes, der Geliebten oft seine Rechte d. h. seine Ehre, 
seine Augen d. h. das Licht seines Leibes, seine Penaten d. h. 

1) Liv. XXVI, 19, Gellius N. A. VI, 1. Vgl. die verwandte Er- 
zahlung von der iibernatiirlichen Zeugung des August durch eine Schlange 
im T. des Apoil d. h. durch den Genius dieses Gottes b. Sueton Octav. 94, 
Dio XLV, 1. 

2) Cic. de Divin. I, 18, 36, Plut. Ti. Gracch. 1. Dem D. Laelius er- 
schienen zu Rom in lecto uxoris duo angues in diversum elapsi, worauf er 
bald darauf im Sertorianischen Kriege starb, Iul. Obseq. 58. 

3) Censorin d. d. n. 2. 3. Tibull. II, 2; IV, 5, wo der Genius angere- 
det wird: Mane Geni cape tara libens etc. 

4) Die Stirn war dem Genius geweiht, wie das Ohr dem GedScht- 
nisse, die Finger (womit man zahlt) der Minerva, die Kniee dem Mitleiden 
u. s. w. Daher man beim Gebet zum Genius die Stirn beriibrte. Serv. V. 

Bel. VI, 3, Aen. Ill, 607. 
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die Heiligthiimer seines Hauses und seiner Heimath genannt 
werden^.Doch ist der Genius als individueller Schutzgeist auch 
den Schwankungen und Irrungen der menschlichen Natur un- 
terworfen, daher Horaz bei der Frage warum von zwei Briidern 
der eine Miifsiggang, Spiel und Wohlleben liebe, der andre harte 
Arbeit und ununterbrochene Thatigkeit, dafur den Genius ver- 
antwortlich macht1 2 3). So ist auch der Genius des einen Men- 
schen machtiger als der des andern, in welchem Sinne einst ein 
agyptischer Priester zum Antonius sagte, dais sein Genius den 
des Augustus furchte (Plut. Anton. 33). Uebrigens begleitet die— 
ser Genius den ihm anvertrauten Menschen durch das ganze 
Leben, von der Stunde der Geburt bis zum Tode, wie ein un- 
sichtbarer Freund und Rather, immer zum Guten und Freudigen 
helfend, aber auch mitieidend und mitfiihlend 2). Ja man glaubte 
dafs der Genius bei drohender Lebensgefahr selbst auf das hef- 
tigste mitbeiingstigt vverde: welches auch der Kern der bekann- 
ten Geschichte des Brutus und des Dichters Cassius von Parma 
ist, welchen vor ihrem Tode nicht ein boser Geist, sondern ihr 
Schutzgeist in der Gestalt eines sich Entsetzenden, von aufserster 
Furcht Bewegten erscheint, wahrend in einem andern Falle der 
Schutzgeist den dem Tode verfallenen Menschen ehe dessen 
Stunde kommt verlafst4). Die dualistische Unterscbeidung zwi- 
schen zwei Genien jedes Menschen gehort nicht dem Volksglau- 
ben, sondern der Philosophie (S. 77). 

Wie die einzelnen Familien und Personen so haben auch 
die Collectivpersonen der Volker, Stadte, Biirgerschaften u. s. w. 
ihre Genien 5), welche iiberall mit grofsem und aberglaubischem 
Eifer verehrt wurden. In Rom glaubte man in diesem Sinne an 
den Genius Publicus oder Genius Populi Romani als Schutzgeist, 

1) Horat. Ep. I, 7, 94 Quod te per Genium dextramque deosque Pe¬ 
nates obsecro et obtestor. Tibull. lit, 6, 47 oben S. 242, 1 und IV, 5 8 
perque tuos ocidos per Geniumque rogo. 

2) Horat. Ep.II, 2,186 Sat Genius, natale comes qui temperat astrum, 
naturae deus humanae, mortalis in unumquodque caput, voltu mutabilis, 
albus et ater. Daher die Redensarten genium propitium, iratum, si- 
nistrum habere d. i. deos iratos habere, diis iratis natuni esse. 

3) Gensorin. 3. Genius ita nobis adsiduus observator appositus est, 
ut ne pujicto quidem temporis loiigius abscedat, sed ab utero matris ac- 
ceptos ad extremum vitae diem comitetur. Vgl. Seneca Ep. 110, Apulei 
de Deo Socr. p. 156 Oud. 

4) Plut. Brut. 36. 48. Valer. Max. I, 7, 7. Ammian. Marc. XXI, 14. 
5) Symmach. Ep. X, 61 ut animae nascuntur, ita populis natales ge¬ 

rm dividuntur. Vgl. Prudentius c. Symm. II, 369. 
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ursprunglich ein geschlechts- und namenloses Wesen (S. 56), 
bis man spater nach griechischer Art auch hier die bestimmtere 
Personificirung zuliefs. Zuerst wird er beim Anfang des zweiten 
Punischen Kriegs (218 v.Cbr.) erwahnt, wo unter verschiedenen 
nach Anleitung der sibyllinischen Biicher angeordneten Gebriiu- 
chen auch ein Opfer von fiinf grofseren Thieren an den Genius 
beschlossen wird (Liv. XXI, 62). Hochst wahrscheinlicb hatte 
er schon damals seinen Stand auf dem Forum, in der Nahe des 
Concordientempels, in der Gestalt eines bartigen Mannes mit dem 
Diadem, der in der R. das Fullhorn in der L. ein Scepter trug, 
anstatt welcher Darstellung sich spater die des Jiinglings mit 
dem Fruchtmaafs auf dem Haupte, der Schaale in der R., dem 
Fullhorn in der L. geltend machte 1). Ein regelmafsiges Opfer 
wurde am 9. Oct. dargebracht; dafs er auch sonst viel verehrt 
wurde, beweist die haufige Erwahnung auf Miinzen und Inschrif- 
ten 2). Der Kaiser Aurelian stiftete ihm ein goldnes Bild auf den 
in derselben Gegend belindlichen Rostren; von Julian wird er- 
zahlt dafs er den Genius Publicus, welcher ihm vor seiner Er- 
hebung auf den Thron in Gallien erschienen war, auch vor sei- 
nem Ende auf dem Feldzuge gegen die Perser wiedergesehen 
habe, diesmal in trauriger Gestalt und mit verhulltem Haupt und 
Fullhorn. Natiirlich wurde dieser Genius auch aufserhalb Roms 
viel verehrt, doch hatte jede grofsere Stadt auch ihren eignen 
Genius, auch die Lander und Vblker, deren Genius in alterer 
Zeit auch wohl Feindschaft und kriegerische Riistung gegen Rom 
auszudrucken wagte. So der Genius von Italien auf einer Munze 
aus der leidenschaftlichen Zeit des Bundesgenossenkriegs in Ita¬ 
lien, wo der Genius gepanzert und mit Schwerdt und Lanze be- 
waffnet dasteht, den Fufs auf ein am Boden liegendes Feldzeichen 
setzend, neben ihm der Stier als Symbol von Italien3). Auch 
hatten diese ortlichen Schutzgotter hin und wieder wie die 
Schutzgottinnen eigne Namen, wie deren Yarro verschiedene 
erhalten hat4), welche zum Theil zu der Klasse der Genien und 

1) Dio XLVII, 2, L, 8. Die altere Form auf M. der Cornelia (Lentuli 
Spintheris) mit der Inschrift G. P. R. und der friiheren Kaiser, wo das Bild 
des Genius bisweilen die Ziige des Kaisers annimmt, die jiingere auf den 
M. Diocletians, s. Eckhel D. N. V p. 181, VII p. 97, VIII p. 8. 

2) Or. n. 1683 /. 0. M. et Genio P. R. n. 1684 (Si) quis hanc arara 
laexerit, habeat Genium iratum Populi Romani et J\umina Divorum 
d. h. der consecrirten Kaiser. Vgl. Henzen n. 5774 und die Regionen d. 
St. R. S. 141. 

3) J. Friedlander Osk. Miinzen t. IX, 1—5 S. 75 If. 
4) Nach Varro werden b. Tertull. ad Nat. II, 8, Apol. 24 als solche 
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Fortunen gehort haben mogen. Gewohnlich aber nennen sie sich 
einfach nach dem Orte, dessen hoheres Lebensprincip sie dar- 
stellen, und drucken durch ihre Attribute nur den Segen des 
Friedens und der Fiille aus. Zahlreiche Inschriften veranschau- 
lichen die weite Verbreitung und Ausdehnung dieser einfachen 
Art das Sichtbare mit dem Unsichtbaren in Verbindung zu set- 
zen. So der Genius Coloniae Ostiensium, der Genius Coloniae 
Puteolanorum, welcber im Sinne der lebhaften und reicben Han- 
delsstadt, des wichtigsten Hafens im siidlichen Italien, auf ausge- 
zeichnete Weise gefeiert zu sein scheint und in einigen Dedica- 
tionen Sanctissimus Deus oder Sanctissimus Deus Patrius ge- 
nannt wird, der von Stabia, vonBenevent, und von vielen andern 
Colonieen und Municipien >), neben denen hin und wieder auch 
Genien der pagi conventus sowie von ganzen Provinzen und 
Landern erwahnt werden * 1 2), aber auch die von Legionen, Lagern, 
Collegien, Zunften, Verkaufsplatzen u. s. w.3). Denn auch die 
Platze, die Strafsen, die Thore, wo viel Leben war und ein eigen- 
thumliches durch den Ort bestimmtes Treiben sich offenbarte, 
wurden unter den Schutz eines eignen Genius gestellt, dessen 
herkommliches Schlangenbild dann nicht selten im Sinne der 
Einwohner einen kraftigen Fiuch gegen Verunreinigung des Or- 
tes aussprach4), auch die zahlreichen Bader und die Theater, 
wie die interessante Vorstellung des Ortsgenius in Gestalt eines 
grofsen serpens draco aus dem Theater zu Capua erhalten ist5 6), 
die einzelnen Quartiere, Hauser, Stalle G) u. s. w. Vollends in 
der freien Natur, wo ein heimlicher Platz liebe Erinnerungen 

ortliche Schutzgotter, qui per Italiam municipali consecrations censentur, 
genannt: Casiniensium Delventinus, Narniensium Visidianus (S. 328), 
Atinensium Nujniternus, Asculanorum Ancharia, Volsiniensium Nortia, 
Ocriculanorum Valentia (Or. n. 1869), Sutrinorum Hostia, Faliscorum Pa- 
ici* Curis 248j« 

1) Mommsen I. N. n. 2464 — 72, vgl. Or. 1690£F., Henzen n. 5775 ff. 
und iiber den Genius Lugduni Boissieu Inscr. d. Lyon p. 46. 

2) Or. n. 1685 If., Henzen n. 5778. 
3) Or. n. 1704—1711, 4087, 4922, Henzen n. 5780ff. 
4) Persius I, 113 Pinge duos angues: pueri sacer est locus, extra 

mejite! Vgl. Serv. V. A. V, 85 nullus locus sine genio est, qui per anguem 
plerumque ostenditur und 0. Jahn Pers. p. 111. 

5) Winckelmann Werke It. 11, Millin Gal. Myth. 38, 139, Mommsen 
I. N. n. 3577. 

6) Prudent, c. Symm. II, 444 Quamquam cur Genium Romae mihi fin- 
gitis unum, cum. portis, domibus, thermis, stabulis soleatis assig'nare suos 
genios, perque omnia membra Urbis perque locos geniorum millia multa, 
ne propria vacet angulus ullus ab umbra? 
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weckt, eine schone oder erhabne Aussicht die Seele beschwingt, 
eine fruchtbare Trift oder ein wohlbestellter Acker die Vorstel- 
lung gottlichen Segens erregt, liebte man es sehr durch einen 
einfachen Altar und das Bild einer Schlange an die hohere Ur- 
sache und die verborgene Seele des Orts zu erinnern. Und zwar 
wurde in alien diesen Fallen haufig neben dem genius loci oder 
anstatt desselben die weibbche Fortuna oder Tutela verehrt, 
namentlich die letztere, welche noch specieller als Fortuna 
die Bedeutung eines ortlichen oder personlichen Schutzgeistes 
hatte1). 

Eine selir wichtige Art des Cultus der Personalgenien wurde 
mit der Zeit der des Genius des jedesmaligen Kaisers, welcher 
somit gewissermafsen an die Seite des Genius Publicus trat. 
Wie man den Genius eines Freundes, eines Gonners verebrte 
und ihm an seinem Geburtstage spendete, so war es auch wohl 
sehr natiirlich, wenn der Genius oder die Fortuna solcher Manner 
wie des Casar, des Augustus von ihren Anhangern und uberhaupt 
von den Burgern privatim viel verehrt wurden2). Also etwas 
Aufserordentliches und Verderbliches wurde dieser Cultus erst 
dann, als er im Sinne des Despotismus gesetzlich gefordert und 
wenn unterlassen bestraft wurde, wie diese Wendung denn sehr 
bald eintrat. Augustus ging auch hier voran, indem er seinen 
Genius in alien Compitalcapellen der Stadt zu den beiden von 
jeher verehrten Laren hinzufiigte (S. 495). Dieser Cultus blieb 
auch unter den folgenden Kaisern, fur welche selbst nach dem 
Aussterben des Hauses der Julier Augustus immer der gottliche 
Urheber der neuen Staatsordnung und der Kaiser schlechthin ge- 
blieben ist; nur dafs fortan auch der Genius des regierenden 
Kaisers offentlich verehrt werden mufste, worauf namentlich die 
schlimmeren Kaiser mit unerbittlicher Strenge hielten. Eine na- 
tiirliche Folge von diesem Cultus war die gleichfalls allgemeine 
und offentliche Geburtstagsfeier des Kaisers, auch sie ein Nach- 
lafs der Zeiten des Casar und August, und der Schwur beim Ge- 

1) Or. n. 1698 Deo Tutel. Genio Loci. n. 1699 Genio et Fortunae 
Tutelaequc huius loci. n. 1700 Tutelae, Domus Rupil. Acta fr. Arv. t. 
XXXII Sive Deo Site Deae, in cuius tutela hie lucus locusve est. Petron. 
57 ita Tutelam liuius luci habeam propitiam. Ib. 105 Tutela navis. Vgl. 
Eckhel D. N. VIII p. 136 sqq., Fabretti Inscr. p. 79, Marini Atti Arv. p. 
374sqq., Boissieu Inscr. de Lyon p. 11 n. 9. 

2) Virgil Eel. I, 43 der auf regelmafsige Opfer an den Kalenden, wo 
man den Hauslaren opferte, deutet. Vgl. Horat. Od. IV, 5, 33IF., Ovid 
F. II, 635. 
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nius oder bei der Tyche des Kaisers, denn so iibersetzen die 
Griechen gewohnlich den lateinischen Genius. Schon unter Au¬ 
gustus war dieser Schwur gewohnlich1)- Tiberius sperrte sich 
nach seiner Weise, doch iiberwogen Gewohnheit und Angst2). 
Caligula und die spateren Gewaltherrscher belegten die Unterlas- 
sung oder den Misbrauch mit harten Strafen3). 

Nocli eine eigenthiimliche Art der Genienverehrung ist die 
der genii deorum (S. 74) und die an den Grabern der Verstor- 
benen, wo der Genius dem griechischen rjqcog entspricht und 
wie gewohnlich unter dein Bilde einer Schlange vorgestellt wurde, 
daher auch die Graber nicht selten Bilder von Schlangen zeigen4): 
auch dieses mit der Zeit eine allgemeine Sitte, wie die spateren 
Kalender denn selbst das Todtenfest der Feralien im Februar 
Genialia oder Ludi Genialici nennen5). Endlich ist zu bemerken 
dafs auch die Gotter hin und wieder im Privatcultus als Genien 
eines Hauses d. h. als deren Schutzgotter verehrt wurden 6), in 
demselben Sinne wie Sulla den Apoll, Cicero die Minerva, der 
romische Senat die Victoria als seine Schutzgottin verehrte. 

3. Die Gotter der Indigitamenta. 

Mit den Genien vergleicht Censorin recht passend die zahl- 
reichen Schutz- und Lebensmachte, welche in den pontificalen 
Indigitamenten angerufen wurden, indem sie sich im Grunde nur 
dadurch von den gewohnlichen Genien unterscheiden, dafs diese 
ein fur allemal denselben Menschen oder denselben Ort unter 
ihren Schutz genommen hatten, jene kleineren Gotter oder nu- 

1) Horat. Ep. II, 1, 16. Spater wurde daraus der Schwur beim Augu¬ 
stus schlechthin oder dem numen Augusti oder dem Divus Augustus, s. 
Sueton Claud. 11, Tacit. Ann. I, 73. 

2) Dio LVII, 80 vgl. LVIII, 2. 6. 12. 
3) Sueton Calig. 27 vgl. Ulpian Dig. XII, 2 de Iurei. 13, 6. 
4) Virg. Aen. V, 75 If., Valer. Flacc. Ill, 457, Sil. Ital. II, 581 ff., vgl. 

die Erzahlung vom Grabe des Scipio b. Plin. H. N. XVI, 44, 85 und L. 
Friedlander de oper. anagl. in monum. gr. sepulcr. p. 39. 

5) Das Feriale Capuanum z. 11. Febr. und das Kal. Constantii 
z. 11. und 12. Febr. vgl. oben S. 483 und iiber die Genien der Ver- 
storbnen S. 73, vgl. Mommsen I. N. n. 3778 aus Capua, Boissieu Inscr. de 
Lyon p. 47 n. 29. 30. 

6) Or. n. 1257 Iovi Regi Genio Domus Isidori Larinatis, vgl. die In- 
schrift des Alfinius Fortunatus oben S.443,2, A. W.Zumptz. Rutil. M. Na- 
matian. vs. 16. 
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niina dagegen (S. 53) nur bei gewissen Veranlassungen des 
menschlichen Lebens als mitwirkende Miichte hervortreten. Sie 
haben insofern eine gewisse Aehnlichkeit mit den Engeln des po- 
pularen Glaubens, welche gleichfalls nicht bios fur personliche 
Schutzengel galten, sondern auch fur Gelegenheitsengel mochte 
ich sagen, d. b. fiir solche welche nur bei bestimmten Gelegen- 
lieiten als wirksam gedacht und als solche namentlich in ein- 
zelnen alten Grabschriften und Kinderliedern geschildert wer- 
den1); wie denn wirklich schon die christlichen Kirchenvater 
diese hulfreichen Rebensmachte jener alterthumlichen Gebets- 
formeln mit unsern Engeln verglichen haben. Dennoch war dieser 
Glaube in Italien und Rom sehr alt, da er wesentlich auf dem Got- 
tesdienste des Numa und den von ihm formulirten priesterlichen 
Gebeten beruhte, welche speciell als Anrufungen solcher Machte 
Indigitamenta genannt wurden (S. 119). Ja man darf bebaupten 
dafs nur ein solcher mehr pantheistischer als polytheistischcr 
Glaube, wie der der religiosen Gesetzgebung Numas zu Grunde 
liegende, im Stande war neben den wenigen Hauptgottern des 
Himmels und der Erde, die er aufstellte, eine so grofse Schaar 
von dienenden Mach ten zuzulassen, daher diese eben deshalb, so- 
bald der griechische Polytheismus um sich griff, je langer desto 
mehr aus dem Gedachtnifs des Volks und der Praxis des prie¬ 
sterlichen Gebets verloren gegangen sind. Sie erschienen iibri- 
gens in diesen Gebeten nicht allein, sondern zusammengestellt 
mit den Hauptgottern des alteren romischen Glaubens, welche 
aber bei solchen Gelegenheiten gleichfalls nicht in ihrer vollen 
Geltung und gesammten Wirkung, sondern nur in der speciellen 
Beziehung auf den jedesmal vorliegenden einzelnen Fall einer 

1) Vgl. die Grabschrift des Landgrafen Friedrich mit der gebissenen 
Wange auf dem Grabsteine in Reinhardsbrunn: Ich will heynt schlafen 
gebn, Zwolf Engel sollen mit mirgehn, Zween zu Haupten, Zween zur 
Seiten, Zween zun Fiilsen, Zween die mich decken, Zween die mich we- 
cken, Zween die mich weisen, Zu dem himmlischen Paradeisen. Derselbe 
Spruch war als Kinderlied bekannt, s. Simrock Deutsches Kinderbuch n. 
167 und das andre n. 44 Fiinf Engel haben gesungen, Fiinf Engel kornmen 
gesprungen, Der erste blast das Feuer an, der andre stellt das Pfannel 
dran, Der dritt schiitt das Siippchen nein, Der vierte thut brav Zucker hin~ 
ein u. s.w. Noch naher liegt der Vergleich der begleitenden Diimonen des 
griecbischen Gottercultes z. B. in dem der Demeter des Adyavg d. i. der 
Reifende, anb rrjg xctQnwv cc<$Qvv<f£Ms Etym. M., der rtvaTvUJdeg, des 
Tv/cov, des 'Yfxevcuog in dem der Aphrodite, Lob. Agl. p. 630 und 1234, 
des AxQcirog und andrer Satyrn und Nymphen in dem des Dionysos, der 
das menschliche Leben in den verschiedensten Thiitigkeiten vor- und 
nachbildendeu Eroten und Psychen in der spiiteren griechisclien Kunst. 
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Geburt, einer Vermahlung u. s. vv. angerufen wurden: ein Be- 
weis mehr dafs die Indigitamenta nicht, wie man neuerdings ge- 
wohnlich angenommen, priesterliche Verzeichnisse des altesten 
Gotterglaubens gewesen sind, sondern fiir gewisse Veranlassun- 
gen des Lebens bestimmte Gebets- und Anrufungsformeln. Es 
ware sehr wichtig wenn diese Veranlassungen sich naher be- 
stimmen liefsen, indessen wird dieses kaum weiter moglich sein 
als sofern diese Gebete selbst auf gewisse Gelegenheiten hindeu- 
ten. Auch ist wohl zu bedenken dafs unsre Kenntnifs von den- 
selben nicht unmittelbar auf den priesterlichen Originalurkunden, 
sondern nur auf den Ausziigen Varros beruht, oder vielmehr 
grofstentheils nur auf den Ausziigen, welche die Kirchenvater 
zum Behufe ihrer Polemik aus jenem Werke Varros gemacht 
hatten. So mufs es auch dahin gestellt bleiben ob Varro diese 
vielen Gfitternamen in jenen priesterlichen Urkunden zu einem 
ahnlichen Ganzen zusammengestellt gefunden hatte, wie er selbst 
sie in einem Werke zusammengestellt hatte, oder ob sie nicht viel¬ 
mehr in jenen Urkunden in viele einzelne Gruppen zerlielen und 
je nach den besondern Veranlassungen des Cultus oder des Le¬ 
bens in verschiedenen Gebeten und Liturgieen zusammengestellt 
waren, welches letztere ich aus verschiedenen Grimden fiir das 
Wahrscheinlichere halte. Varro hatte nehmlich diese Gotter, 
wie wir aus Augustin C. D. VI, 9 erfahren, in zwei Abtheilungen 
behandelt, indem er zuerst sammtliche Gotter aufzahlte welche 
das menschliche Leben unmittelbar, von der Geburt eines Jeden 
bis zu seinem Tode betrafen, und zweitens diejenigen Namen zu- 
sammenstellte welche nicht sowohl den Menschen selbst als 
seine aufserlichen Bedurfnisse, Lebensunterhalt, Kleidung u.s.w. 
angingen1). Er hatte ferner dazu einen erklarenden Commentar 

1) Augustin 1. c. Denique et ipse Varro commemorare et enumerare 
deos coepit a conceptione hominis: quorum numerum exortus est a Iano 
eamque seriem perduxit usque ad decrepiti hominis mortem et deos ad 
ip sum ho min em pertinentes clausit ad Naeniam deam, quae in fu- 
neribus senum cantatur. Deinde coepit deos alios ostendere, qui p erti- 
nerent non ad ipsum hominem, sed ad ea quae sunt hominis, 
sicuti est rictus, vestitus et quaecunque alia hide vitae sunt necessaria, 
ostendens in omnibus quod sit cuiusque munus et propter quid cuique de¬ 
beat supplicari. Mit Unrecht hat man diese erklarenden Zusatze Varros 
auf die Originalurkunden der Indigitamenta bezogen, verfuhrt durch Ser- 
vius V. Ge. I, 21, wo es von diesen libri pontificales heifst, qui et nomina 
deorum et rationes ipsorum nominum continent, quae etiam Varro dicit: 
in welcher Stelle diese letzten Worte, verglichen mit der genaueren An- 
gabe Augustins beweisen, dafs dieser Grammatiker seine Weisheit eben 
auch nur dem Varro verdankte. 
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hinzugefugt, indem er jeden Gotternamen entweder aus dem 
Sprachgebrauche oder aus den Gewohnheiten der alten Zeit er- 
lauterte, welche Erlauterungen er zum Theil in andern Schriften 
noch weiter ausgefuhrt hatte: so dafs wir auf diesem Wege viel 
Wichtiges und Interessantes uber die Sitte und Sprache des 
hSheren Alterthums erfahren. Nur dafs wir uns wie gesagt ge- 
niigen lassen inussen auf den Spuren Varros, von welchem hier 
wie gewohnlich alle spateren Schriftsteller abhangen, einherzu- 
gebn, ohne uns daraus einen unmittelbaren Schlufs auf die Ge¬ 
stalt und Beschaffenheit der Indigitamenta selbst zu erlauben. 

Nach dieserAnleitung also und denAuszugen der beidenKir- 
cbenvater Tertullian und Augustin, die das Meiste erhalten haben, 
wollen wir zunachst die Gotter aufzahlen, welche mitBeziehung auf 
die Schwangerschaft und Geburt einer Mutter und die erste Woche 
des Kindes, wir wissen nicht ob bei einer und derselben oder 
bei verschiedenenCultusgelegenheitenangerufen wurden1). Durch 
sorgfaltige Prufung dieser Texte und Ausscheidung aller uber- 
flussigen Polemik, welche diesen Schriftstellern die Hauptsache 
war, gewinnen wir eine fortlaufende Reihe von Gottern und Got- 
ternamen, deren gemeinschaftliche Beziehung das menschliche 
Leben ist, wie es keimt, ans Licht tritt und sich dann weiter 
entwickelt: alte Cultusgotter, deren Namen in dieser und den 
folgendenReihen die leitenden Begriffe und gleichsam dieKnoten- 
punkte des liturgischen Gesammtgedankens sind, und eine grofse 
Anzahl von helfenden und dienenden Gottheiten (potestates, nu- 
mina), deren Benennungen und Personificirungen nicht allein sehr 
genau,sondern hin und wieder auch, wie mich dunkt, mit Zartheit 
und Innigkeit auf alle Miniaturbeziehungen des menschlichen Le- 
bens eingehen. Zuerst wird Janus genannt, iiberall der Anfang 
der Dinge, auch jedes Gebets und Opfers, hier Consivius d. h. der 
Anfang alles keimenden Lebens (S. 152), dann Saturnus, weil 
jede Ehe eingegangen wurde liberorum procreandorum causa 
oder wie die Griechen mit ihrem lebhafteren Gefiihle fiir alles 
Natiirliche sagten, eni otzoqq, Itz aqorip rzaldcov, daher der 
Gott aller Saaten auch hier an seiner Stelle war (S. 418). Dann 
folgen Liber und Libera, welche schon deshalb, weil sie in die¬ 
ser nach Anleitung der Indigitamenta gebildeten Reihe mit auf- 
geftihrt werden, fur altromische Cultusgotter gelten mussen. 

1) Tertullian ad Nat. It, 11, de An. 37, Augustin C. D. IV, 11 und 37, 
VII, 2 und 3. Vgl. Ambrosch in dem S. 119, 2 angefuhrten Buche und 
Marquardt Handb. d. R. A. IV S. 7—21. 
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Liber ist in diesem Zusammenhange der Gott der mannlichen 
Zeugungskraft, Libera dieGbttin des weiblichenEmpfangnisses ’). 
Beide werden aus demselben Grunde zusammen genannt, aus 
welchem wir auch weiterhin in diesen Gebetsfragmenten haufig 
mannliche und weibliche Maclite (Divi Patres und Divae Matres) 
zusammengestellt finden werden: weil nehralich nach einer dem 
ganzen Heidenthum gemeinsamenGrundanschauung diepolarisch 
entgegengesetzten Erscheinungen des menschlichen und anima- 
lischen Geschlechtslebens auf einen gleichartigen Gegensatz der 
gottlichen Causalitat zurfickgefiihrt werden. Diese Gottheiten 
also sind es, welche das eheliche Beilager segnen und befruchten; 
andre, grofstentheils dienende Genien der Juno oder auch die 
abgesonderten Eigenschaften dieser hochsten Gottheit alles weib- 
lichen Lebens, werden als solche angerufen welche die keimende 
Frucht im Mutterleibe bilden und pllegen. So die Fluonia, 
auch Fluviona oder Fluvionia, urspriinglich nur ein Beiname 
der Juno, welcher dieser Gottin durch die Hemmung der monat- 
lichen Blutabsonderungen wahrend der Schwangerscliaft einen 
wesentlichen Einflufs auf dieErzeugung und Ernahrung desKindes 
im Mutterleibe zuschrieb1 2). Ferner nach Tertull. d. An. 37 die 
weiblichen Machte Alemona, welche die zarteFrucht nahrt, und 
die beiden Goltinnen der entscheidenden Monate, Nona und 
Decima, endlich die Par tula als die bei der Geburt selbst be- 
hulfliche Gottin: fiber welche drei Gottinnen wir durch einen 
ausffihrlicheren Auszug aus dem 14tenBuche der Religionsalter- 
thfimer Varros, in welchem er fiber diese Gotter gehandelt hatte 
(S. 63,1), von Gellius N. A. Ill, 16 belehrt werden. Varro hatte 
dort nehmlich gelehrt dafs die Geburt frfihestens im achten, spa- 
testens im elften Monate erfolge, wobei er sich auf Aristoteles 
berufen hatte. Die alten Romer aber hatten auf solche aufseror- 
dentliche Falle keine Rficksicht genommen, sondern den neunten 
und zehnten Monat ffir die gewohnliche Zeit angesehen und da- 
nach ihre Parcen d. h. Geburtsgottinnen benannt, die eine von 
der Geburt fiberhaupt, die andre von jenen beiden Monaten 
(S. 564). Ferner schliefst sich hier an die unvermeidliche An- 
rufung der luno Lucina als der eigentlichen Entbindungsgottin 

1) Nach Augustin IV, 11 weil jener virorum, diese feminarum semi- 
nibus praeest, nach VII, 2 quod marem effiiso semine liberat, w ahrend Li¬ 
bera (Venus) den Frauen denselben Dienst thue. Vgl. ib. VI, 9 oben 
S. 442. Natiirlich stammen diese Erkliirungen aus dem Werke Varros. 

2) Plin. H. N. VII, 15 vgl. oben S. 245. 
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(S. 242), endlich die der mannlichen Gottheiten Vitumnus und 
Sen tin us, die dem Kinde Leben und sinnliche Empf indung 
verleihen 1), und die des Jupiter selbst in seiner Eigenschaft als 
Diespiter, d. i. der Gott des lichten Tages, welcher das neu- 
geborne Kind mit dem Alles belebenden und beseelenden Liclite 
empfangt. Auch Vitumnus und Sentinus werden nur fur besondre 
Abstractionen von dem aligemeinen Begrifle Jupiter zu halten 
sein, welcher hier wie iiberall fur die hochste Quelle alles Lebens 
und aller Beseelung gait2). 

Es folgen die eigentlichen Geburtshelferinnen, denen so zu 
sagen die Manipulation bei der Entbindung oblag, wie die Grie- 
chen in demselben Sinne neben der Hera und Artemis nodi die 
Eileithyia oder mehrere Gottinnen desselben Namens verehrten. 
Zunachst gehort dahin die Candelifera, weil bei der Entbindung 
eine Kerze angesteckt wurde, wahrscheinlich als sinnliche Dar- 
stellung des Lichtes, an welches das Kind durch die Geburt ge- 
langt; und zwar durfte es nur eine Kerze sein, keine Oellampe, 
weil der Geruch einer verloschenden Lampe fur sehr gefahrlich 
gait3). Ferner die beiden Carmen tes, welche durch Besprech- 
ung und magische Formeln bei der Entbindung helfen und selbst 
bei dieser Hand anlegen, dalier man eine Prosa oder Porrima 
und eine Postverta unterschied, je nachdem das Kind zuerst 
mit dem Kopfe oder umgekehrt ans Licht kam 4). Ferner gehort 
hierherdie Nymphe Egeria (S. 509), dalier der haufige Gebrauch 
des Namens Egerius im alten Latium, und Numeria d. i. die 
Gottin der schnellen und leichten Geburt, daher Numerii eigent- 
licli solche hiefsen welche schnell und leicht zur Welt gekommen 
sind5), auch Natio als eine alte, auf dem Gebiete von Ardea 

1) Per quem viviscat infans et sentiat primum, Tertull. ad Nat. II, 11. 
2) Macrob. S. I, 10, 15 quod aestimaverunt antiqui animas a love 

dari etrursus post mortem eidem reddi, wo freilich dieser letzte Zusatz 
nach spaterem Glauben schmeckt. Doch gait Luft und Licht immer fiir das 
Princip der Beseelung, anima (uve/uos), welches Wort Ennius gleichbe- 
deutend mit Luft gebrauchte, und Sonnenlicht, s. Ennius b. Varro 1. 1. V, 
59, r. r. I, 4 p. 5 und 168 ed. Vahlen, Pacuvius p. 71 ed. Ribb., Grimm D. 
M. 786, oben S. 528, 4. 

3) Plin. H. N. VII, 7 Miseret atque etiam pudet aestumantem quam, 
sit frivola animalium superbissimi origo, cum plerutnque abortus causa 
odor a lucernarum fiat exstinctu. 

4) S. oben S. 358. Ein auf dem umgekehrten Wege, zuerst mit den 
Fiifsen ans Licht Gekommener heifst Agrippa s. Plin. VII, 8, 6, Gellius 
XVI, 16. 

5) Varro im Cato vel de liberis educandis b. Non. Marc. p. 352: ut 
Preller, Rom. Mythol. 37 
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verehrte Geburtsgottin * 1); dahingegen die sogenannten Nixi Dii 
griechischen Ursprungs wareri und hier nur als gleichartige 
Wesen erwahnt werden mogen. So nannte man nehmlich drei 
Gotterbilder, welche auf dem romischen Capitol vor der Celia 
der Minerva zu seben waren und nach Einigen aus der Beute des 
syrischen Kriegs, nach Andern aus der korinthischen Beute 
stammten. Sie befanden sich in knieender Stellung, galten aber 
fur hidfreiche Gotter der Entbindung und werden als solche auch 
bei Ovid Met. IX, 293 neben derLucina angerufen: eine Darstel- 
lung welche sich am natiirlichsten dadurch erklart dafs die Alten 
das Niederknieen bei der Entbindung fiir forderlich bielten2). 

Endlich eine Reihe von Gottbeiten, welche das neugeborne 
Kind schiitzen und pflegen, theils mannliche theils weibliche. 
Augustin IV, 11 nennt zuerst die Op is d. i. die Mutter Erde als 
kinderpflegende Gottin (S. 418), daher bei den Romern das neu¬ 
geborne Kind nach alter Sitte alsbald auf die Erde gelegt oder 
gestellt wurde3). Dann der Deus Vagitanus, der dem neuge- 
bornen Kinde mit dem ersten Schrei den 31und offnet4), und 
die Dea Levana, welche die Kinder von der Erde wieder auf- 
hebt, nach der bekannten Sitte das neugeborne Kind vor dem 
Yater auf die Erde zu legen, worauf dieser es aufhob und damit 
seine Pflege und Erziehung ubernahm, aber auch alle Rechte der 
vaterlichen Gewalt sich vorbebielt5). Ferner die beiden eng ver- 
bundenen Gciltinnen Cunina und Rumina (S. 54). Jene ist die 
Scbutzgoltin der YViege, in welcher sie das Kind vor Schaden 
und Zauber behiitet, wahrend Rumina fur die voile Brust der 

qui contra celeriter erant nati fere Numerios praenominabant, quod qui 
cito facturum quid se ostendere volebat, dicebat numero id fore: quod 
etiam in partu precabantur Rumcriae, quam deam solent indigetare etiarn 
Pontifices. 

1) Cui cum. fana circuimus in agro slrdeati rem divinam facere so- 
lemm: quae, quia partus matrunarum tueatur, a nascentibus Ratio (al, 
Rascio) nominata est, Cic. N. D. Ill, 18, 47. 

2) Welcker kl. Schr. 3, 185 IF., vgl. meine Griech. Myth. 1, 320. 
3) Ovid Trist. IV, 3, 46 tactaque nascenti corpus haberet humus. 

Sueton Octav. 5 esse se possessorem ac velut aedituum soli, quod primum 
D. Augustus nascens attigisset. Vgl. oben S. 332, 3. 

4) Qui in vagitu os aperit, Tertull. I. c. vgl. Augustin. IV, 8 aut Va- 
gitano, qui infantum, vagitibus praesidet. IV, 21 Quid necesse erat Opi 
Deae commendare nascentes, Deo Vatic an o vagientes, Deae Cuninae ja- 
centes etc. Varro wollte nehmlich auch den Deus Vaticanus vvie Vagita¬ 
nus erklaren, s. Gell. N. A. XVI, 17 und oben S. 338, 2. 

5) Dionys. II, 26 ff., Virg. A. IX, 212, Horat.-S. II, 5, 46, lntpp. Te- 
rent. Ileaut. IV, 1, 13. 
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Mutter oder der Amme beim Niihren des Sauglings sorgt1). 
Einen wichtigen Moment brachte weiter fiir Knaben der neunte, 
fiir Madchen der achte Tag nach der Geburt, d. i. der sogenannte 
dies lustricus, wo das Kind seinen Namen bekam und zugleich 
lustrirt und gegen alienZauber geweiht vvurde, namentlicb dadurch 
dafs man ihm allerlei zierliche Kleinigkeiten (crepundia) und die 
Bulla um den Hals hangte, ein goldenes Medaillon mit darin ver- 
borgnen Schutzmitteln (praebia) gegen den Neid und biisen 
Blick. Darauf beziebt sich die Verehrung der Dea Nundina, 
welche von diesem neunten Tage ihren Namen hat2). Auch vvurde 
an diesem Tage dem Kinde, welches nun als eigne Person ins 
Leben trat, eine Art von Prognostikon seiner Zukunft geslellt, 
was Veranlassung gab alle Schicksalsmachte anzurufen, Fortuna 
und die Carmentes und die Fata Scribunda (S. 565). Der neunte 
Tag vvurde zu diesen Gebrauchen ausersehen, weil dieser iiber- 
haupt und so auch fiir die Wochnerinnen ein kritischer Tag ist, 
die sich erst dann von ihrem Lager wieder erheben und an dem 
Familenleben von neuem Antheil nehmen. 

Eine zvveite Reihe von solchen dienenden Machten bilden 
die Namen der Goiter und Gottinnen, welche die Jugend des zar- 
ten Kindes belhiten und ptlegen, es essen und gehen und spre- 
chen lehren, die verschiednen Gemuthsaffecte und geistigen Tha- 
tigkeiten in ihm entvvickeln, mit ihm aus und eingehn und es in 
die Schule begleiten3), bis zur Juventas und Fortuna barbata, 

- mit welchen wieder ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Zunachst 
gehoren dahin die Potina und Educa, denn dieses scheinen die 
richtigen Formen der sehr verschieden geschriebenen Namen 
zu sein4), d. h. die beiden Gottinnen welche das Kind, nachdem 

1) Lactant. I, 20, 36 Colitur et Cunina, quae infantes in cunis tuetur 
ac fascinum submovet. Vgl. Augustin IV, 34. Die Inschr. b. Or. n. 1851 
ist un'acht. 

2) Macrob. S. I, 16, 36, vgl. 0. Jahn Leipz. Ber. 1855 S. 44. 
3) Im Allgeraeinen kann man sie Dii Nutritores nennen, wodurch 

auf einer M. des Saloninus die griechisclien #fot xovpoTQoqoi. iibersetzt 
werden, Eckhel D. IN. VII p. 421. 

4) Augustin. IV, 11 Diva Potina potionem ministrat, Educa (v. Edu- 
licaj escam praebet. IV, 34 sire Educa et Potina (v. PoticaJ cscam po- 
tumque sumpserunt. Vgl. VI, 9, Tertull. ad Nat. II, 11, wo sie Potina u. 
Edula beilsen, und Varro im Cato b. Non. Marc. p. 108, wo zu lesen ist: 
Cum prime cibo et potione initiarent pueros, sacrifieabantur ab edulibus 
Educae f v. EdusaeJ, a potione Potinae nutrices. Educa ist abzuleiten von 
educare jn dem Sinne von fiittern, nutrire, s. Non. Marc. p. 447 Varro 
Cato vel de liberis edueandis: Educit enim obstetrix, cducat nutrix, insti- 
tuit paedagogus, docet mag is ter. 

37* 
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es entwohnt worden, an Speise und Trank gewohnen. Ein andrer 
Schriftsteller fugt, gleichfalls aus Varro, die Cuba hinzu, die das 
Kind von der Wiege ins Betlchen legt1). Weiter schliefst sicli 
hier an die Dea Os si pa go, welche dazu hilft dafs die Knochen 
der Kinder lest und derbe werden (S. 245), ferner die gottlichen 
Machte des Stehen- Gehen- und Sprechenlernens, welche nun 
wieder mannlichen Geschlecbts sind, wahrscheinlich weil man 
sich jene Gottinnen, die Polina Educa Cuba mehr nach Art der 
Ammen, diese dagegen mehr nach Art der Padagogen dachte. 
Sie heifsen Divus Statanus oder Statilinus und Divus Fa- 
bulinus, welchem beim ersten Stehen und Sprechen der Kinder 
ein Dankopfer gebracht wurde2). Andre nennen eine weibliche 
Gottin Statina und fiigen zu der ganzen Gruppe noch die 
Adeona und Abeona hinzu, welche wrohl nicht die Beschiitzer 
der Kinder beim Aus- mid Eingehn sind, sondern die der ersten 
Laufversuche mit dem bekannten Ab- und Zulauf zwischen zwei 
Paaren schutzender Arme. Dem Fabulinus stand nocli ein beson- 
drer Farinus zur Seite, auch ein Locutius 3), von denen jener 
sich auf die ersten Sprechlaute des Kindes beziebt; dabingegen 
Fabulinus schon ein Ausdruck des zusammenhangenden Schwa- 
tzens, Locutius aber der des deutlichen Sprechens ist. Nun be- 
ginnt das Kind auszugelin, in die Schule zu gehn, dort etwas zu 
lernen. Auch dabei begleiten es eigne Schutzgotter, zunachst die 
Iterduca und Domiduca, welche es die ersten Wege aus dem 
Hause und wieder in dasselbe zuriickgeleiten, ferner alle die 
Machte, welche das Gemuthsleben und die geistigen Affecte und 
Anlagen des Kindes wecken und bilden4). So zunachst die 

1) Donat, z. Ter. Phorm. I, 1, 11 apucl Varronem legitur initiari 
pueros Educae et Poticae et Cubae Divis edendi et potandi et cubandi, ut 
primum a lacte et cunis transferuntur. 

2) Non. Marc, p.532 Statilinum et Statanum et Fabulinum praesides 
deos Varro Cato vet de lib. educandis puerilis aetatis fv. puerilitatis) af- 
Jinnat: „Alii Statano et Statilmo, quorum nomina habent scripta Pontiji- 
ces. Sic cum primo fari incipiebant, sacrificabant Divo Fabulino“. Vgl. 
Tertull. ad Nat. II, 11, d. An. 39, Augustin IV, 21. 

3) Tertull. 1. c. [Deus est dictus] et ab effatu, Farinus fv. FarmusJ 
et aliis a lo[quendo Locutius]. Vgl. Varro 1. 1. VI, 52 fatur is qui pri¬ 
mum homo signijicabilem ore mittit vocem. Jb eo ante quam ita faciant 
pueri dicuntur in/antes, quom id faciant iam fari etc. Vielleicht un- 
terschieden sich der Statanus und Statilinus (von statuere) ahnlich wie. der 
Farinus und Fabulinus. Ueber den in der Niihe des Vestatempels verehr- 
ten Aius Locutius oder Loquens s. oben S. 55 und Becker Handb. I, 244. 

4) Augustin IV, 11 und 21, VII, 3, Tertull. 1. c. 
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Mens, welche einen verstiindigen Sinn in den Ivindern erzeugt, 
Divus Volumnus und Diva Volumna, das sind die Gotter des 
Verlangens, wahrend die von Tertullian genannte Diva Vo let a 
mehr das sittliche Wollen (velle) im Gegensatze zu deni Nieht- 
Wollen (nolle) ausdruckt1). Ferner die Paventia oderPa ven- 
tina von dem kindlichen Affecte des Bangens und Schreckens 
und Venilia d. i. die Gottin des sichern Hoffens und der unbe- 
fangenen Ervvartung2). Ilmen schliefsen sich weiter an Volupia 
und Lubentina oder Lubia als Gottinnen der Lust und des 
sinnlichen Verlangens3), ferner Praestana oder Praestitia, 
das ist eine Gottin des Strebens und der Kraft, wie Valentia 
und Pollentia, welche gleichfalls zu Rom in besondern Bildern 
verehrt wurden4). Daher sich diesen Gottinnen alsbald der 
mannliche Agonius und Peragenor gesellt, begleitet von der 
weiblichen Agenoria, lauter Nuinina der ausfuhrenden und 
durchsetzenden Thatkraft, wie sie in Bom so friihzeitig erweckt 
und geiibt wurde 5). Ferner gehoren in diese Reihe die S timula 
d. i. der heifse und heftige, mil Aufregung verbundene Trieb 
der Liebe, des Ehrgeizes u. s. w., daher man diesen Namen spa- 
ter auf die griechische Semele, die Mutter des Bacchus ubertrug, 
sammt ihrem Widerspiel der Dea Murcia d. i. die Gottin der 
Ermudung und Erschlaffung, wie sie auf jede heftige Aufregung 
folgt, eigentlich Venus (S. 385). Weiter Strenua d. i. die Gottin 

1) Deo Volurnno elDeae Valumnae fnascentes commendant) ut bona 
vellent, August. IV, 21. Doch sind diese Namen nicht von velle abzuleiten, 
sondern von volup (Volup-nus). 

2) Dc spe quae venit Venilia, August. 1. c. Auch bei Tertullian ist 
Venilia die dea spei. Zu Grunde liegt eine Erklarung Varros s. Intp. Mai. 
V. A. X, 76 [Varro reruin divjinarum XIIII de dis certis: Spes cum con- 
ciliata non frustra esset et evenisset, \Veniliae sacrijica]bantur, quam 
deam cum Neptuno coniungunt multi. Vgl. oben S. 503. 

3) August. IV, 8 aut Volupiae, quae a voluptate appellata est, aut 
Libentinae, cui nomen a libidine. Vgl. oben S. 387, 1. 

4) Tertull. ad. Nat. II, 11 \praesta]ntiae Praestitiam. Arnob. IV, 3 
nennt die Dea Praestana, vvelcbe auf Veranlassung eines kraftigen Lanzen- 
wurfs des Romulus verehrt worden sei, vgl. Plut. Rom. 20, Serv. V. A, III, 
46. Die Gottin Pollentia wird erwahnt b. Liv. XXXIX, 7 vgl. Plaut. Cas. 
IV, 4, 3. Eine Diva Peta a rebus petendis dicta nennt Arnob. IV, 7. 

5) Tertull. 1. c. ab actu Peragenorem. Augustin IV, 6 Deam Age- 
noriam, quae ad agendum excitaret, Deam Stimulam, quae ad agendum 
ultra modum stimularet, Deam Murciam, quae praeter modum non move- 
ret ac faceret hominem, ut ait Pomponius (der Attellanendichter), murci- 
dum i. e. minis desidiosum et inactuosum. Vgl. IV, 11 und Paul. p. 10 
Agonium etiam putabant dmm did praesidentcm rebus agendis. 



582 ZEHNTER ABSCHMTT. 

der gesunden leiblichen Entwicklung und Numeria und Ea¬ 
rn en a nach den beiden Hauptstucken des romischen Schulunter- 
richts, deni Rechnen und Singen d. li. Auswendiglernen und 
Vortragen guter Lieder 1), endlich der Divus Catius, der die 
Kinder gescheut (catos) macht2), Consus, durch welchen sie 
Nachdenken und Rathscldagen Jernen, und Sentia, welcher sie 
gute Gedanken (sententias) und den treffenden Ausdruck derselben 
verdanken. Riren letzten Abschlufs bekommt diese Periode durch 
dieluventas und Fortuna Barb at a, welche die endlich miin- 
dig gewordnen Jiinglinge verehren (S'. 234, 2), wahrend die Mad- 
chen bei deniselben Lebensabschnitte der Venus, der Diana und 
der Fortuna Virginalis ilire Huldigung darbrachten (S. 396.554). 

Eine neue Reihe bilden die Gottheiten der Ehe und des 
ehelichen Beilagers, man kann sie im Allgemeinen die Dii Nup- 
tiales nennen, neben welchen die Braute noch sogenannte Ca- 
melae Virgines angerufen haben sollen (S. 89), vermuthlich eine 
Gruppe von Nymphen, welche mitder Zeit den griechischen Bei- 
namen yaiinjXica angenommen batten. Die ubrigen Namen, so- 
viel wir von dieser Reihe wissen, denn die Ausziige der Kirchen- 
vater werden hier etwas tumultuarisch und verweilen mit beson- 
drer Vorliebe beim Obsconen 3), lassen sich nach den verschie- 
denen Acten einer romischen Hochzeit ordnen. Zuerst sei er- 
wahnt die Dea Iuga und der Deus Iugatinus, jene eigent- 
lich die Juno (S. 249), welche uberhaupt in diesem Kreise wie- 
der die dominirende Gbttin ist. Beide, Iuga und Iugatinus, sind 
recht eigentlich die Gotter der ehelichen Verbindung uberhaupt, 
des coniugium. Weiter schliefsen sich an die Dea Afferenda ab 
afferendis dotibus, welches auf einen eignen dazu angesetzten 
Act schliefsen liifst, wo der Vater, die Verwandten, die Clienten 
ihre Gaben und Geschenke zur Mitgift und Aussteuer darbrach¬ 
ten. Weiter der Deus Domiducus und die Dea Domiduca 

1) Numeria quae numerare doceat, Camoena quae canere, Augustin. 
IV. II. Soust ist Minerva die Gottin der Schulen, namentlich des Memo- 
rirens, s. Aug. VII, 3 cut per isla minuta opera puerorum memoriam 
tribueruni. 

2) Aug. IV, 21 quid opus erat Deo Catio Patre, qui catos i. e. 
acutos faceret. Daher die Namen Cati und Corculi. Ein merkwiirdiges 
Beispiel der vollstiindigen Benennung dieser Gottheiten mit Divus Pater, 
Diva Mater s. oben S. 51. So heifst es weiterkin b. Aug. VI, 9 Deus Pater 
Subig-us et Dea Mater Prema. 

3) Tertull. ad Nat. II, 11, Augustin. IV, 11, VI, 9, Arnob. IV, 
7 und 11. 
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oder Iterduca, welche sich auf den festlichsten und frohlichsten 
Act einer antiken Hochzeit beziehn, die Heimftihriing der jungen 
Frau in das Haus des sie dort erwartenden Mannes. Die Braut 
erschien dabei in Rom zuerst als nupta, als nova nupta, wie es 
bei Catull in dem allerliebsten und lioclist mahlerischen Hocli- 
zeitsgedichte 61, 80 heifst, d. h. mit deni sogenannten 11am- 
meum verscbleiert, einem grofsen Kopftuche von dunkelgelber 
oder feuerrother Farbe, welches die Gemahlin des Flamen 
Dialis als Priesterin der Juno immer trug ')• Darunter war das 
Haar gescheitelt, zu welchem Zwecke die sogenannte celibaris 
hasta gebraucht wurde (S. 248), und in sechs Zopfe geflocbten, 
nach Einigen weil dieses die alte Nationaltracht der romischen 
Madchen iiberhaupt gewesen, nach Andern weil die Vestalinnen 
ihr Haar eben so trugen1 2). Aufserdem war der Kopf mit einem 
holien tburmartigen Aufsatze geschmuckt3), bei dem ubrigen 
meist sebr kostbaren Anzuge aber war von besondrer Wichtig- 
keit der kunstreich gescluirzte Gurtel, welcber immer aus Schaaf- 
wolle gewebt sein mufste und mit dem sogenannten Hercules- 
knoten geschiirzt wurde4). Gefulirt wurde die Braut von zwei 
Knaben aus guter und noch bbibender Ehe, wahrend ein andrer 
Knabe von gleicher Herkunft mit einer brennenden Fackel, welche 
vom Weifsdorn oder Hartriegel genommen wurde, ein dritter 
Knabe oder auch ein Madchen mit einem Becken voll Wassers, 
das aus einer reinen Quelle geschopft sein mufste, voraufschritt 5 6). 
Aufserdem wurde ein farreum d. b. ein aus far gebackner Kuchen 
und Rocken und Spindel vor ihr hergetragen °), wahrend sie 
selbst drei Asses bei sich fiihrte, um dieselben bei dem Antritte 

1) Paul. p. 89. 92 flammeo, Plin. H. N. XXI, 8, 22, Non. Marc, p.541. 
Schol. Iuvenal. VI, 225 u. a. 

2) Fest. p. 339 senis crinibus. Vgl. 0. Muller zu Paul. p. 63 v. 
comptus. 

3) Lucan. II, 354 IT. 
4) Paul. p. 63 Cinxiae Iunonis und Cingulo. 
5) Fest. p. 245 patrimi et matrimi, Paul. p. 87 facem, vgl. die ver- 

schiedenen Erklarungen bei Plin. H. N. XVI, 18, 30 und Varro b. Serv. V. 
A. IV, 103, Eel. VIII, 29, Non. Marc. p. 112 fax. Um die Hochzeitsfackel 
rissen sich zuletzt die beiden Parteien der Braut und des Brautigams, ne 
aut uxor earn sub lecto viri ea node ponat aut vir in sepulcro comburen- 
dam cure}, quo utroque mors propinqua alterius utrius captari putatur, 
Fest. p. 289. Die fiinf Fackeln oder Kerzen, von denen Plut. Qu. Ro. 2 
spricht, gehoren wohl zu einem andern Acte der Vermahlungsfeier, des- 
gleichen der Camill mit der Lade verborgener Heiligthiimer b. Varro 1.1. 
VII, 34, Paul. p. 50 und 63. 

6) Plin. H. N. XVIII, 3, 3, Plut. Qu. Ro. 31. 
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ihrer neuen Wfirde an ihren Hausherrn, an die Laren des Hau- 
ses und an die naclisten CompitaJlaren des Quartiers zu geben 
(8.492). Natiirlich fand sich dazu nocli allerlei andre Begleitun0, 
von Verwandten und Freunden der Braut und des Brautigams 
mit Musik, Gesang und Scherz, namentlich in der belieblen Ma- 
nier der fescennini versus (S.442) oder der fescennina locutio, 
wie Catull sich ausdrfickt. Ein andrer herkommlicher Gebrauch 
wai das Ausstreuen von Nfissen, welche bei demselben Dichter 
von einer allegorischen Person, dem Concubinus vertheilt 
werden, einer Personification des Liebesabenteuers und der un- 
gebundenen Neigung, welche jetzt von dem Manne Abschied 
nimmt, um sein Regiment dem Gott der Ehe zu iiberlassen. Das 
Ausstreuen dei INiisse bei dieser und bei andern Gelegenheiten 
wird von den roinischen Alterthumsforschern verschieden, aber 
nicht richtig erklart1 *). Vielmehr haben die Haselniisse bei vielen 
und verschiedenen Volkern eine erotische Bedeutung, als Sinn- 
bilder derLiebe, der Befruchtung, der Lebensverjfingung, wie 
dieses neuerdings aus jenen alten italischenund aus franzosischen 
und deutschen Gebrauchen, Sprichwortern und Liedern ausffihr- 
hch nachgewiesen ist*.) Ja es haben sich sogar in einigen Ge- 
genden von Frankreich ganz ahnliche Hochzeitsgebrauche erhal- 
ten, da man in der einen Niisse fiber das am Altare knieende 
I aar zu schfitten, in einer andern der Braut in der ersten Hoch- 
zeitsnacht dieselbe 1 rucht zu spenden pflegte. Die Anrufungen 
und Personificationen des Hymenaeus und des Talassio oder 
Talassius dagegen, wie sie uns gleichfalls durch die anmuthigen 
Gedichte Catulls 61 und 62 vergegenwartigt werden, sind theils 
griechischen theils sabinischen Ursprungs, wie die sabinische 
8itte uberhaupt bei den matronalen Ueberlieferungen und Hoch- 
zeitsgebrauchen der Romerinnen einen bedeutenden Einflufs be- 
hauptete3). Talus soil ein vornehmer Sabiner und Genosse des 
T. Tatius, 1 alassius ein beim Raube der Sabinerinnen hervor- 
lagend betheiligter Genosse des Romulus gewesen sein, der zu 
dem spnchwortlichen Gebrauche seines Namens bei alien Iioch- 
zeiten Anlafs gegeben habe4): vielleicht ursprfinglich nur ein 

Vireil a ^ O \ Vi v3°’ Per-%V° VgL oben S’415' 436 und Serv. z. 
SchvL Vf°D- P- /6 KeiL Vorziiglich dienten die nuces iu- 

2? Mo WaCk Plin‘ H- N’ XV’ 22’ 24’ oben S. 97, 1. 
) Mannhardt m der Zeitschr. f. deutsche Mythol. u. Sittenk. 3, 95 ff. 

stis mleS me m°n SaMn° K°ce’,it 

4) Liv. 1, 9 vgl. Dionys. II, 46, Hieronym. b. Mommsen iib. die Chro- 
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Beiname des Quirinus (S. 328), aus welchem mit der Zeit diese 
historische Person geworden war. Endlich gelangte der Zug an 
die festlich geschmiickte Schwelle des Hauses, wo neue Gebrauche 
zu beachten waren. Zunachst wurden die Thiirpfosten von der 
Braut mit Oel oder Felt bestrichen und mit wollenen Binden 
umwunden J), letzteres in dem gewohnlichen Sinne der Ileiligung 
und Consecration, wahrend bei jenem Gebrauche das gewobnliche 
Fett oder Oel wohl niclits Anders als reichliche Fiille und exu- 
beranten Segen ausdrucken sollte, das Wolfsfett dagegen, welches 
Einige vorzogen, indem sie demselben eine averruncirende Wir- 
kung zuschrieben (ne quid mali medicamenti inferretur), eine 
bestimmtere Bezieliung auf den Dienst des Mars andeutet. We- 
gen des ganzen Gebrauches hiefs Juno unter andern auf Hochzeit 
und eheliche Verbindung deutenden Beinamen auch Unxia,* 1 2) 
wahrend als eigne Schutzgotter der Schwelle und des Aus- und 
Eingangs Forculus und Limentinus und die weibliche Gottin 
Cardea verehrt wurden, von denen hernach die Rede sein wird. 
Weiter mufste die Braut mit der grofsten Vorsicht jeden Anstofs 
an der Schwelle vermeiden, daher sie gewohnlich, um jeder 
Moglichkeit eines bosen Omens zuvorzukommen liber dieselbe 
hinubergetragen wurde3). Yon der Schwelle gelangte sie durch 
das Vestibulum in den Familiensaal, wo der Mann ihr mit Feuer 
undWasser vomHeerde des Hauses entgegentrat (S.533),sie aber 
ilm mit der altherkommlichen Anrede empfing: Ubi tu Gaius ego 
Gaia, nach der gewohnlichen Erklarung mit Beziehung auf Gaia 
Caecilia oder Tanaquil, das Ideal einer guten Hausfrau; doch 

nogr. v. J. 354 S. 691. Talus war nach Fest. p. 359 cin gewcihnlicher 
Vornaine der Sabiner. Ein Rutuler Talus b. Virg. Aen. XII, 513. Varro 
erklarte den Namen durch rdXaQov d. i. quasilluni, also Talassio fiir eine 
Personification der den Matronen obliegenden Wollarbeit, Serv. V. A. I, 
651, Plut. Qu. Ro. 31. Andre Erkliirungen b. Rofsbach d. riim. Ebe S. 345 
und Huschke die osk. und sabell. Sprachdenkm. S. 244. 

1) Plin. II. N. XXVIII, 9, 37, Serv. V. A. IV, 458, vgl. Non. Marc. p. 
69 Adipatum veteres honeste pro pingui et succulento at opimo posue- 
runt. Bei den Persern glaubte man sich durch Einreibung mit Lowenfett 
eine besondre Gunst beim Volk oder bei den Konigen zu verschatfen, Plin. 
XXVIII, 8, 25. 

2) Martian. Cap. II, 149 Iterducam et Domiducam, Utixiam, 
Cinxiam rnurtales puellae debent in nuptias convocare, ut earum et iti¬ 
nera protegas et in optatas domos ducas et quurn postes ungant faustum 
omen affigas et cingulum ponentes in thalamis non relinquas. 

3) Plaut. Cas. IV, 4, 1, Catull. 61, 166 vgl. Non. Marc. p. 53 vesti- 
bulo, p. 479 sacrificantur, Varro b. Serv. V. Eel. VIII, 30, Plut. Qu. 
Ro. 29. 
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war eigentlich auch hier wohl nur die Sorge fur ein gutes Omen 
im Spiel, denn der Name Gaius ist entstanden aus Gavius (die 
oskische Form ist Gaavius), welches mit gaudere (gav — isus) 
zusammenhangt, also auf Freude und liebliches Wesen hin- 
deutet1). Darauf lafst sie sicli in dem Saale auf einem wollenen 
Vliefse nieder2), denn sie ist unter demSchutze derManturna 
eingetreten und wird auf dieser Statte nun bleiben, aber nicht 
um die Hande in den Schoofs zu legen, sondern um sie tleifsig 
zu riibren und unter den Magden bis in die Nacht hinein zu 
spinnen, wie uns die keusche Lucretia geschildert wird. So ist 
sie also in matrimonium ducta d. h. feierlich eingefiihrt in das 
Uaus wo sie fortan als materfamilias leben und walten soli, nach- 
dem die Ebe selbst an der den Genien des Hauses geweihten 
Statte (S. 566) vollzogen und mit dem Segen der Fruchtbarkeit 
gesegnet worden. Auch dieser natiirliche Act und Gedanke 
wurde im Sinne dieser alterthiimlichen Frommigkeit durch eine 
eigne Reihe von liturgischen Anrufungen und entsprechenden 
Gebrauchen ausgedriickt, auf welcbe die Kirchenviiter in ihrem 
polemischen Eifer nur zu gerne zuriickkommen. Zunachst ge- 
horen dahin die Anrufungen der (Iuno) Cinxia und Virginen- 
sis, jener mit Riicksicht auf die Losung des Giirtels der Braut, 
dieser weil diese jetzt ibre Jungferschaft preisgiebt. Weiter die 
lur unsre Gewohnungen allerdings sehr anstofsige Huldigung an 
einen eignen Genius des weiblichenEmpfangnisses und der mann- 
lichen Befruchtung, den Mutunus Tutunus, bei welcher sich 
die junge Frau aul ein fascinum setzte3). Endlich folgende den 

1) Mommsen Unterit. Dial. S. 253, Aufrecht in der Zeitschr. f. vgl. 
Sprachf. I, 232, vgl. Paul. p. 95 Gaia Caecilia, Quintil. I, 7, 28, Plut. 
Qu. Ro. 30. 

2) Paul. p. 114 In pelle lanala nova nupta considere solet—, quod 
testetur lanificii officium se praestaturam viro. Vgl. Plut. Qu. Ro. 31 
Liv. I, 57. 

3) S. aufser Tertull. ad Nat. II, 11 u. Apolog. 25 Augustin C. D. IV, 
11, Arnob. IV, 7 Tutunus, cuius immanibus pudendis horrentique fascino 
vestras inequitare matronas et auspicabile ducitis et optatis. Vgl. ib. 11 
und Lactant. I, 20, 36 colitur et — Tutinus, in cuius sinu pudenda nuben- 
tes praesident, ut xllarum pudicitiam. prior deus delibasse videatur. Au¬ 
gustin. VI, 9 Pnapus minis masculus, supei' cuius immanissimum et 
turpissimum fascinum sedere nova nupta iubebatur more honestissimo et 
religiosissimo matronarum. VII, 24 in celebratione nuptiarum super 
Priapi scapum nova nupta sedere iubebatur. Die beiden Namen erklart 
Sahnasius Exercitatt. Plin. ad Solin. XXIV p. 219, Mutunus durch das 
griechische fxvTvog s. [auttwv d. i. to yuvtintcTov, Tutunus durch nocsIPq, 
noGxhnv, aol. 7toD-Qiov, lat. Puttunus und Tuttunus. Arnob. V, 18 nennt 
diese Genien des ehelichen Beilagers deos conserentes. 
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weiteren Verlauf des crsten ehelichen Beilagers betreflende Gott- 
heiten: ein Deus Subigus, ut viro subigatur (virgo), eine Dea 
Prema, ut subacta ne se commoveat prematur, ferner die Dea 
Per tund a, quae praesto estvirginalem scrobem effodientibus raa- 
ritis, und die Dea Perfica welche das Werk vollends zum 
guten Ende ausfiihrt1). Dafs solche Gottheiten nicht bios in 
den priesterlichen Gebetsformeln existirten, sondern in und 
aufserhalb Roms auch vom Volke und zwar von Mannern und 
Frauen angebetet wurden, beweist die Capelle des Mutunus Tu- 
tunus in Rom, in welcher die Frauen verhiillt zu opfern pllegten 
(Fest. p. 154) und ein neuerdings in der Gegend von Rimini 
aufgefundenes seltsames Bildwerk in der Gestalt der Hufe eines 
Pferdes oder Esels mit der Inschrift Prema Arimn [ensis oder 
si] Mutino2), welches sich auf den Cultus einer Gottin derVieh- 
zucht und der thierischen Begattung zu beziehen scheint. 

Auch bei den iibrigen Lebensbeziehungen lassen uns die 
Excerpte der Kirchenvater im Stich; nur die Reihe der den Tod 
und das Begrabnifs betreffenden numina lafst sich einigermafsen 
herstellen. Eine Viriplaca, welche in einer Capelle auf dem Pa- 
latin verehrt wurde, deutet auf gestortes Vernehmen zwischen 
Mann und Frau. So oft zwischen beiden Streit entstanden war, 
behauptet Val. Max. II, 1, 6, gingen sie in diese Capelle, spra- 
chen sich dort rund und olfen gegeneinander aus und kehrten 
darauf versohnt wieder in ihr Haus zuriick. Die Reihe der To- 
desgotter beginnt bei Tertullian ad Nat. II, 15 mit dem Deus 
Viduus, welcher die Seele von dem Korper scheidet (viduat) 
und als Todesgott nicht innerhalb der Stadt, sondern vor der- 
selben verehrt wurde. Ilun schliefsen sich an der Deus Cae- 
culus, der die Augen der Sterbenden bricht (qui oculos sensu 
examinat) und die gleichfalls zu Rom verehrte Dea Or bona, 
welche das Licht der Augen vollends ausloscht3). Dann folgt 

1) Augustin. VI, 9, Arnob. IV, 7. 
2) Monum. d. Inst. Arclieol. 1854 p. 83. 
3) Quae in orbitatern lum in a exslinguit, so ist b. Tertullian a. a. 0. 

fill* semina zu lesen. Vgl. Lucret. 111,1013 lumina sis oculis etiam boniH 
Ancus reliquit, qui melior multis quam tu fuit. v. 1031 lumine ademto 
animcon moribundo corpore fudit. Plin. H. N. VII, 43, 45 Metellus ovbctm 
luminibus exegit scneciam. XI, 37, 55 Coclites — qui allero lumine orbi 
nascuntur, und den Gebrauch der Wbrter orbus lur caecus, orbitas fiir 
caecitas. Dieselbe Gottin wird erwiihnt b. Cic. N. D. Ill, 25 und Plin. If, 
7, 5 ideoque etiam publice Febris fanum in Palatio dicatum est, Orbo- 
nae ad aedem Larurn ara et Malae Fortunae Esquiliis. Andre erkliirten 
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die eigentliche Todesgottin Mors oder Morta, welche von Ei- 
nigen zu den drei Parcen gerechnet vvurde* 1), darauf Libitina 
als die Gottin der Leichenbegangnisse (S. 387) und Naenia d. i. 
die Personification der iibiichen Todesklage, mit welcher Varro 
die Reihe dieser auf den Verlauf des menschlichen Lebens bezo- 
genen Gottheiten geschlossen hatte. Sie hatte eine eigne Capelle 
vor dem Viminalischen Thor, wahrscheinlich doch in der Nahe 
des lucus Libitinae. Es ist die Gottin der Todesklage vvie sie 
wahrend des Leichenzugs entweder von den Yervvandten oder 
vondazugemiethetenKlageweibern (praeficae) gesungen wurde2). 
Mit dieser Klage, deren scbwermuthige Laute in dem Namen der 
Naenia nachklingen, war eine kurze Aufzahlung der Verdienste 
des Verstorbnen verbunden, wie uns davon das Libell des 
Seneca vom Tode des Kaisers Claudius 12 eine anschauliche 
Vorstellung giebt. Von diesen unter Begleitung von klagenden 
Floten wahrend des Leichenzugs vorgetragenen Gesangen wer- 
den von genauen Schriftstellern unterschieden die Klagen und 
Gesange, welche am Grabe des scbon Bestatteten unter den 
Klangen einer eignen Art von Tuben von sogenannten Siticines 
vorgetragen sein sollen. 

Aul diese erste Beihe also folgte bei Varro eine zweite, 
welche alle aufseren Verhaltnisse und Bedingungen des mensch¬ 
lichen Lebens wiederspiegelte, Nahrung, Kleidung u. s. w. Lei- 
der liegen bei diesem Abschnitte grofstentheils nur abgerissene 
Excerpte der spateren Scbriftsteller vor; doch lassen sich fol- 
gende Gruppen unterscheiden. Zuerst die Namen solcher Got- 
ter, deren Thatigkeit sich aul' das stadtiscbe und ortliche Leben, 
den Hauserbau und die nothwendigsten hauslichen Einrich- 
tungen bezog3), an ihrer Spitze vermuthlich wieder Janus, hier 
als Gott der Bogen und Durchgange, und neben ihm eine ent- 
sprechende weibliche Gottin, die Diva Arquis und Ian a. Dann 
wurde vermuthlich das sehr alte stadtische Fest Septimontium 
erwahnt, wo auf sieben Hohen der Stadt von den Bewohnern 
der benachbarten Quartiere den Scbutzgottern dieser Hoben 
(montes), wie es scheinl, ein Opfer dargebracht wurde, nehmlich 

sie weniger richtig fur eine Schutzgottin der orbi d. h. der Verwaisten, 
Arnob. IV, 7 vgl. Paul. p. 183. 

1) Tertull. 1. c., Cic. JN. D. Ill, 17, 44, Gell. N. A. Ill, 16, 11 oben 
o. 504* 

2) Paul. p. 163, Non. Marc, p.66 und 145, Cic. de Leg. 11,24,62 vul 
Gell. N. A. XX, 2, Non. M. p. 54 siticines. 

3) Vgl. die leider sehr entstellte Uebersicht bei Tertull. ad Nat. II, 15. 
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auf dem Palatium, den Velien, dem Fagutal (S. 100, 1), einer 
ehemals befestigten Hohe fiber der Subura, dem Germalus d. h. 
der Ecke des Palatin wo die Zwillinge (germani) gefunden 
worden, endlich dem Oppius und Cispius, mit sacralen Be- 
ziehungen und Erinnerungen, fiber welche leider kein genauer 
Bericht vorliegt1). Weiter gab es einen eignen Divus Ascen- 
sus und eine Dea Clivicola, Personificationen der vielen 
Steige (clivi) und Gruben im alten Rom, wo man uin von dem 
einen Quartier ins andre zu gelangen viel bergauf und bergab 
laufen mufste2); daher sich bier auch die Divi Limones an- 
scldiefsen mogen d. h. die Schutzgenien der schiefen Abhange3). 
Ferner gehoren dahin die Goiter der Schwellen, der Deus Forcu- 
lus und die Diva Cardea, Divus Limentinus und Diva Li¬ 
me n l i n a, endlich der gelegentlicb erwahnte DivusLateranus4), 
ein eigner Schutzgeist der Heerde, welcbe von ungebrannten 
Backsteinen erbaut wurden. Wieder andre Genien und Schutz- 
geister der Art hatten es mit den Kfichen und Backofen (S. 408), 
den Badern (S.557,3), den Stiillen, den Gefangnissen, den Bordel- 
len zu thun, wie z. B. in den Stailen gewohnlicb die Epona ver- 
ehrt wurde. Es sind mannliche oder weibliche Ortsgenien, wel¬ 
che sich von den gewohnlichen Genien in der That nur dadurch 
unterscheiden, dafs sie je nach der besondern Beziehung des 
Orts oder der damit berkommlich verbundnen Thatigkeit einen 
eignen Namen bekommen hatten. Eine andre Reihe solcher Perso- 
nificirungenbezogsichdagegenaufdieHfilfsmittelundBedingungen 
des taglichen oder bfirgerlichen Lebens, den Erwerb u. s. w. 5). 
So der Deus Honorinus, ein eigner Gott der Ehrenstellen, 
die Dii Lucrii als Gotter des Gewinnstes, die Dea Pecunia 
als gottliche Macht des Geldes, welche in Rom bekanntlich im- 
mer selir viel gegolten hat. Auf die beiden Arten des Geldes 

1) Becker Handb. I, 222 ff., Marquardt IV, 159. Ueber die Subura 
vgl. Fest. p. 309. 

2) Lucian de Merc. Cond. 26 ah S' ufrXiog ru fj.lv naQaSQufjiov ru 
Se pdSrjV aVKVTK noXXa xal xarccvTct (Toiavrr] yccQ wg olada rj 7lokig) 
ne^ieXdwv ISpcoxclg re xnl nvsvOriug. 

3) Arnob. IV, 9 Quis curatores obliquitatum (credat esse deos) Li¬ 
mones (cod. lemons), quis Saturnum praesidem sativis, quis Monti- 
num montium? 

4) Arnob. IV, 6 Lateranus — deus est focorum et genius, — quod 
ex laterculis crudis eaminorum istud exaedijicetur genus. 9. Quis Li- 
mentinum, quis Limam (I. Limentinam) custodiam liminum gerere. Vgl. 
Tertull. 1. c. 

5) S. namentlieb Augustin. C. D. IV, 21, Arnob. IV, 21. 
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beziehn sich der Deus Aesculanus und sein Sohn, wie Augu¬ 
stin ihn nennt, der Deus Argentinus •), die Personificationen 
des Erz- und Silbergeldes, welches letztere in Rom selbst erst 
seit dem J. 485 d. St., 269 v. Chr., fiinf Jahre vor dem ersten 
pumschen Kriege gepragt wurde, woraus man zugleich einen 
Schlufs auf das Alter dieser Gebilde ziehen kann. Eben dahin 
gehort der Deus Arculus, der Gott der Kasten und Laden, in 
denen man das Geld verwahrte (Paul. p. 16). Wieder auf eine 
andre Reihe von stadtischen Lebensbezielmngen deutet die Diva 
Fes sonia d. i. eine Schutzgdttin der Ermiideten, welcher sicli 
die in verschiedenen Gegenden vor der Stadt verehrte Quies 
anschliefsen mag, eine Gottin des Ausruhens am Wege und der 
stillen Sammlung von der Muhe des Lebens und dem Gerausche 
der Stadt 2). Ferner die Diva Pellonia, welche die Feinde ver- 
treibt und sich insofern mit dem Deus Tutanus und Deus 
Rediculus gesellen mag, den man auf der Stelle verehrte wo 
Hannibal, angeblich durch aufserordenlliche Gesichte bestimmt, 
vor Rom umgekehrt war3). 

Vollstandiger ist die Reihe der Gutter des Ackerbaus (dii 
agiestes), welche Yarro hoclist wahrscheinlich in demselben zwei- 
ten Abschnitte unter den zum Unterhalte des menschlichen Le- 
liens geliorenden Gottern behandelt hatte. Die bestimmenden 
Hauptgotter sind bier Tellus, Ceres, Saturnus, Ops u. s. w. Rinen 
gesellen sich fiir das Einzelne zuniichst die Dea Rusina (von 
rus), der Deus lugatinus, die Dea Collatina, die Dea Val- 
lonia, je nachdem der zu bestellende Acker entweder im offnen 
Felde oder an Rergesabhiingen oder auf einem Hiigel oder im 
Thale gelegen war4). Weiter wurden als Schutzgottheiten der 

) Augustin 1. c. nam ideo patrem Argent ini Aesculanum posuerunt, 
quia pniis aerea pecunia in usu esse coepit, post argentea. Vd. IV 28 
PJm H. N. XXXIII, 3, 13. Gold wurde erst 62 Jahre spater gepragt.’ Da’ 
ein Deus Aurinus nicht verelirt wurde, ware die Zeit zwischen dem ersten 
und zweiten pumschen Kriege etwa als Grenze dieser Sprachbildungen fest- 

... Augustin IV, 16 nennt eine aedes Quietis extra p. Collinam. Liv. 
IV, 41 ein fanuin Quietis an der via Labicana. Vgl. August. IV, 21 und Cic. 
Ur. I, 1 qui locus quietis et tvanquillitatis plenissimus fore videbalur in 
eo maximae moles rnolestiarum et turbulentissimae tempestates exsti- 
terunt. r 

Paul- P- 28.3 bediculi fanum, Plin. II. N. X, 43, 60, Non. Marc. p. 
41 lutanus, wo dieses Bruchstiick aus einer Satire Varros erbalten ist: 
iSoctu Annibalis cum fugavi exercitum Tutanus, hoc Tutanu' Romae nun- 
cupor. Hacpropter omnes qui laborant invocant. 

4) Augustin C. D. IV, 8 Nec agrorum munus uni alicui deo commit- 
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Saat vornehmlich die beiden der Tellus oder Ops verwandten, 
also weiblichen Gottinnen unterschieden, Seia und Segetia. 
Jener Name ist von sero sevi abzuleiten, so dafs sie eigentlich 
Sevia heifsen miifste, denn es ist speciell die Gottin der Aussaat, 
die das noch im Scboofse der Erde schlummernde Korn bellulet 
und befruchtet, wofur auch die Namen Fructiseia und Se- 
monia vorkommen. Dahingegen jene andre Gottin, welclie auch 
Segesta hiefs, die Gottin der schon aus der Erde hervorspros- 
senden Saat (seges) ist* 1). Weiter entsprechen dann den einzel- 
nen Entwicklungsstadien der keimenden, wachsenden und rei- 
fenden Saat iiber der Erde folgende Schutzgotter. Zunachst die 
Proserpina, welcher Name vermuthlich aus dem der griechi- 
scben Persephone entstanden ist, in diesem Zusammenhange aber 
die Fiirsorge der Ceres oder Tellus fur die aus der Erde hervorkei- 
menden Halme ausdriickt2), ferner ein Divus Nodotus, welcher 
dem aufstrebenden Halm von einem Knoten zum andern empor- 
hilft3), eine Volutin a, welche die deckenden Hulsen der Aebren 
bildet, endlicb die Patelena, welche diese Hulsen offnet, damit 
die Aehre daraus hervorwachsen kann4). Bei einem andern 
Schriftsteller wird nocli genauer zwischen einer Dea Patellana 
und einer Dea Patella unterschieden, von welchen jene die 
Aehre aus der umgebenden Hulse hervorlocke, diese aber die 

tendum arbitrati sunt, scd rura Reae Rusinae, iuga montium Deo lugatino, 
collibus Ream Collatinam, vallibus Vatloniam. 

1) Augustin IV, 8. 21, vgl. Macrob. S. I, 16, 8 apud vetercs quoque 
qui nommasset Salutem, Semoniam, Seiam, Segetiam, Tulilinamferias ob- 
servabat. Die Dea Segetia sieht man in einem eignen T. auf M. der Salo- 
nina, der Gemahlin Galliens, Eckhel D. N. VII p. 418. Nach Plin. H. N. 
XVIII, 2 standen die Bilder der Seia und Segesta im Circus, ein drittes 
Bild aber, welches neben ihnen stand, hatte einen verborgenen Namen. 
Immer sind die Gottinnen der Saat zugleich Gottinnen der Geburt und des 
Todes, daher zur mystischen Allegorie besonders eintadend. 

2) Augustin 1. c. Praefeccrunl ergo frumentis germinantibus Proser- 
pinam. Arnob. Ill, 33 et. quod sata in lucem proscrpant cognominatam 
esse Proserpinam. Vgl. oben S. 443. 

3) Augustin 1. c. geniculis nodisque culmorum Deum Nodotum. Ar¬ 
nob. IV, 7 Nodotus diciiur Reus qui ad nodos perducit res satas. 

4) Augustin 1. c. involumentis folliculorum Ream Volutinam, cum 
foliiculi patescant, ut spica exeat, Ream Patelenam. Wie genau auch bier 
im praktischen und sacralen Sprachgebrauche unterschieden wurde, sieht 
man aus Paul. p. 211 pennatas impennatasqu'e agnas in Saliari 
carmine spicas signijicat cum- anstis et alias sine arisiis, agnas novas 
voluit intelligi. Serv. V. Ge. I, 314 spicos de maturis frugibus abusive 
dicimus, narn proprie spicus est cum per culmi jolliculum i. e. extre¬ 
mum tumor cm aristae ad/iuc tenues in modum spicuh eminent. 
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Gottin der hervorgetretenen und im Lichte des Himmels reifen- 
den Aehre sei1). Also ware diese die eigentliche Erndtegottin, 
die blonde Ceres der Griechen (gccvd-r) Jrjf.irjrrjQ, Hava Ceres), 
und in der That scheint die Erndtegottin in dem alten Italien 
meist unter diesem Namen verehrt worden zu sein. Wenigstens 
nennen die iguvinischen Tafeln eine Gottin Padella und die os- 
kische Weihinschrift von Agnone eine Patana2), die hochst 
wahrscheinlich mit jener Patella identisch sind, und auch die 
Dea Panda, welclie am Abhange des Capitols verehrt wurde, 
wo nach ihr ein Thor die p. Pandana hiefs, ist mit Recht mit ihr 
verglichen worden, da auch dieserName auf denselben Cult einer 
Erndtegottin zuruckfiibrt3). Es scheint sogar dafs dieser Name 
hei den Sahinern und andern Volkern des mittlern Italiens der 
gewohnliche anslatt der latinischen und romischen Ceres gewe- 
sen ist4). Doch giebt es auch hier fur den weiteren Yerlauf der 
Reife desGetreides bis zur Erndte und Einspeicherung noch eine 
ganze Reibe einzelner Gottheiten, welclie nicht selten mit den 
Reinamen der griechischen Demeter ubereinkommen 5 6). So ward 
zur Dea Ilostilina gebetet dafs sie die Aehren in gleicher Hohe 
wachsen lassen moge, denn hostire ist in der altera lateinischen 
Sprache i. q. aequare0), zur Flora dafs sie die Bluthe des Ge- 
treides in ihren Schutz nehme, zur Lacturcia, neben welcher 

1) Bei Arnob. IV, 7 Iese ich: Patellana numen est ct Patella, ex qui- 
bus una est patefactis, palefaciendis frugibus (fiir rebus) altera prae- 
slituta. 

2) Aufrecht und Kirchhoff Umbr. Sprachd. 2, 80, Mommsen Unterit. 
Dial. 128 u. 135. 

3) Verschiedne Erklarungen bei Arnob. IV, 3, welcher sie Dea Panda 
vel Pantica nennt, und bei Non. Marc. p. 44 pandere, wo diese Stelle aus 
Varro de vita pop. Ro. lib. I angefiihrt wird: Hanc Deam, Aelius (also ward 
sie in den Liedern der Salier genannt) putat esse Cererem, sed quod in 
asylum (nehmlich das inter duos lucos) qui confugisset, (ei) panis daretur, 
esse nomen fictum a pane dando pandere, quod est aperire. Die p. Pan¬ 
dana war mit der p. Saturnia identisch, Becker Handb. I, 119, daher es nahe 
lieg-t bei der Panda an die Ops zu denken. 

4) Serv. V. Ge. I, 7 Sabini Cererem Panem appellant, wo also 
hochst wahrscheinlich zu schreiben ist Pandam. Auch in Varros Satiren 
kam der Name Panda vor (S.306, 2) und eine Gottin Empanda nennt 
Paul. p. 76. Vgl. die Gottin Ilctvdivcc auf Miinzen von Hippon und Te- 
riua, welche durch die Attribute von Mohnkopfen und Aehren als Ceres be- 
stimint wird. 

5) /i. up a (a, apalXocpopog, IovXai, 2brc6, 'iuaXig, ueyaXoua^og, 
peydXuQTog, Griech. Mythol. I, 475. 

6) Augustin IV, 8 cum seg-etes novis aristis aequantur, quia veteres 
aequare hostire dixerunt. Vgl. Fest. p. 270 redhostire. 
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ein mannlicher Deus Lactans verehrt wurde, dafs sie die jun- 
gen, noch milchigen Aehren, zur Matura dafs sie das reifende 
Korn behute1). Auf sie folgt die Dea Runcina, welche das 
Geschaft besorgt welches die Alton runcari segetes nannten d. h. 
die Saat durch Ausrupfen des Unkrauts und der unbrauchbaren 
Aehren reinigen, darauf die Dea Messia, welche das reife Korn 
schneidet, endlich die Tutilina, welche das Einfabren und Ein- 
heimsen des geschnittenen Korns2), und eine Dea Terensis, 
welche das Ausdreschen des Getreides auf der Tenne besorgt3 4). 
Und hier durfen wir auch auf das oben S. 404 aus Serv. V. G. 
1, 21 erwahnte Gebet des Flamen beim Opfer der Ceres zuruck- 
kommen, wo zuerst Tellus und Ceres, gewifs aber auch der 
mannlicheTellumo oderSalurnus und nach ihm folgende miinn- 
licheGotter angerufen wurden: der Vervactor, Reparator, Impor- 
citor, Insitor, Obarator, Occator, Sarritor, Subruncinator, Mes- 
sor, Convector, Conditor, Promitor, durch welche Narnen die 
wichtigsteu Geschafte des Landmanns von der Aussaat bis zur 
Erndte personificirt werden. Vervactor ist nehmlich der erste 
Umbrecher des Ackerbodens, worauf er als vervactum oder ager 
novalis eine Zeitlang ruht1), Reparator der welcher ibn zum 
zweitenniale umbricht, Imporcitor endlich der wirkliche Pflii- 
ger, welcher mit dem Pfluge dieRalken oder Ranke (porcas) zwi- 

1) Augustin I. c. Jlorescentibus Jrumentis Beam Floram, lactesceti- 
iibus Beam Lactureiam, jnaturescentibus Beam Maturam. Zur Lacturcia 
vgl. Virgil G. I, 315, wozu Servius bemerkt: Varro in libris Bivinarum 
dicit Beam esse Lactantem, qui se infundii seg-etibus et eas facit lactescere. 
Et sciendum inter lactantem et lactentem hoc interesse, quod lactans est 
quae lac praebet, lactens cui praebetur. Vgl. Nemesian. Cyneg. 290 inde 
ubi pubentes calamos duraverit aestas, lactentesque urens herbas siccave- 
rit omnern messibus humor am cidmisque armarit aristas etc. 

2) Tertull. Spectac. 8 vom Circus: Columnas Sessias (leg. Seias) a 
sementationibus, Messias a messibus, Tutulinas a tutelis fructuum susti- 
nent. Wahrscheinlich standen auf jeder Saule drei gleichartige Gbttinnen, 
vgl. Plin. H. N. XVIII, 2. Ueber die Dea Tutilina s. Augustin. I. c., Non. 
Marc. p. 47, Grut. 99, 6. So feierte man in Athen der Demeter eigne ’Em- 
xXtCdia. 

3) Arnob. IV, 7 quae praeest frugibus terendis Noduterensis, wo zu 
lesen ist Terensis. 11 Pertundam, Perjicam, Noduterensem, zu lesen No- 
dotum, Terensem. 

4) I. M. Gessner im lex. rusticum z. Ausg. der Script, rei rust., wel¬ 
cher das Wort von vertere und agere ableitet, wahrend Plin. H. N. XVIII, 
19, 49 erkliirt: quod vere semel aratum est a tcmporis argumento verva¬ 
ctum vocatur. Reparator ist der das Feld von neuem umbricht, proscindit. 
Das ganze Geschaft des zweimaligen Umwendens und das Darauffolgen des 
Pfluges umfafst der attische T^inTolefxog. 

l’rellef, Rcim. Mylhol. 38 
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schen den Furchen aufwirft1), in welche darauf von dem Insi- 
tor die Saaten eingestreut werden. Darauf lolgt das Geschaft 
des Obarator, welcher den Acker nach eingestreuter Saatiiber- 
pfliigt, und des Occator, welcher mit der Egge nachhilft2). 
Weiterhin, nachdem die Saat aufgegangen ist, beginnt die Tha- 
tigkeit des Sarritor, welcher mit der Hacke das Unkraut aus- 
hebt, und des Subruncinator, welcher vor der Erndte mit der 
Hand jatet. Endlich beginnen die Geschafte des Messor d. h. 
des Schneiders, des Convector d.h. desEinfahrers, des Condi- 
tor d. h. des Speicherers, des Promitor d. h. des Ausgebers. 
In einem andern Zusammenhange wird erwahnt ein Deus Spi- 
nensis, den man bat die Dornen und andres Gestriipp (spinas) 
von den Aeckern zu entfernen 3). 

Auch fur die Geschafte des Weinbaus, der Baum- und Obst- 
zucht, der Bienenpflege und derViehzucht gab es wahrscheinlich 
ahnliche Gebete und Personiticationen, doch ist bier nur wcnig 
erhalten. Zum Weinbau geliort die Dea Meditrina, welcher 
das Fest der Meditrinalia entspricht4). Der Obst- und Baum- 
zucht entsprechen Yertumnus und Pomona (S. 397), der Bie- 
nenzucht eine Dea Mellona oder Mellonia5 6), der Yiehzucht 
aufser dem Silvanus, der Pales u.s.w. ein Deus Nemestrinus 
als Gott der nemora. Endlich gab es zwei eigne Gottinnen der 
Bindviehzucht und der Pferdezucht, Bubona und Epona0). 
Jene scheint durch eigne Spiele, die ludi Bubetii hiefsen, verherr- 
licht worden zu sein, diese, die Epona, von epus anstatt des ge- 
wohnlichen equus (vgl. das griech. iTtTtog, celt, epo, und die 
Stadt Eporedia j. Ivrea), wurde weit und breit in Italien und den 
romanisirten Landern in den Stallen verehrt, und zwar nicht 
bios als Schutzgottin der Pferde, sondern auch als die der Esel 

1) Paul. p. 108 Imporcitor qui porcas in agro facit arando. Porca 
autem est inter duos sulcos terra eminens. Vgl. Placid, p. 492. 

2) Plin. H. N. XVIII, 20, 49 aratione per transversum iterata occa- 
tio sequitur, ubi res poscit crate vel rastro etc. Vgl. Virg. G. I, 94, Plaut. 
Merc. Prol. 71 tibi aras, tibi occas, tibi seris, tibi eidem metis. Das Wort 
hiingt zusammen init occidere s. Varro r. r. I, 31, Fest. p. 181. 

3) Augustin IV, 21. 
4) S. oben S. 175, Paul. p. 123 und den attischen Gebrauch am Tage 

der Pithogien vor dem ersten Trunk zu beten, ).cc/3rj xal (fojrqQiov ccii- 
Toig tov wapunxov tvv yoriaiv yeveadcu, Plut. Svmp. Ou. Ill, 7,T. 

5) Augustin IV, 34, Arnob. IV, 7. 
6) Aug. IV, 24, 34, Plin. H. N. XVIII, 3. Der durch eine Inschrift, 

aus der Gegend der Eifel bekannt gewordene Caprio scheint dagegen ein 
celtischer Gott zu sein, s. J. Becker Zeitschr. f. A. W. 1851 n. 16. 
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und Mauler. Entweder wurde in einer Nische in der Mitte des 
Hauptbalkens, der die Decke des Stalls trug, eine kleine Capelle 
ei richtet und ihr Sitzbild in derselben bei festlicher Gelegenheit 
mit Rosen und andern Blumen bekranzt, oder es wurden mit 
ihrem Bilde ganze Praesepien von Pferden, Eseln, Mauleseln und 
andern Thieren in Gemalden oder in Bildvverken ausgeffihrt und 
fiir den Gebrauch der Stalle geweiht* 1). 

Wie weit die altere Zeit diesem Triebe der Personification aller 
sacralen Acte folgte, sieht man auch aus den fiber die Vorgange im 
Haine der Dea Dia aufgenommenen Protokollen der Arvalischen 
Brfider t. XXXII u. XLIII. Einmal soli ein Feigenbaum vom Giebel 
des Tempels entfernt werden. Da wird sowohl vor als nach die- 
ser Arbeit (S. 430) zuerst den Gottern des Orts geopfert, dann 
aber der Addenda, Commolenda und Deferun da, das sind 
Personificationen des bei Hinwegraumung jenes Baums beobach- 
teten Verfabrens, indem man ihn erst von dem Tempel herunter- 
nahm, dann zerhackte und endlich verbrannte. In einem andern 
Falle, wo einige von dem Blitz beschadigte Biiume aus dem Hain 
entfernt werden, wird wieder zuerst den Gottern und dann der 
Addenda und Coinquenda geopfert, welcheletztere in diesem 
Falle dasselbe bedeutet was dort die Commolenda, wahrend die De- 
ferunda von selbst wegfiel. Auch dabei liegt aber keineswegs die 
blofse Willkfir der Personification abstracter Thatsaclien zu 
Grande, sondern eine gewisse herkommliche, durch priesterliche 
Satzung und Weihung geheiligte Formel. Wurde doch selbst auf 
dem Lande kein heiliger Baum gefallt, kein Hain gelichtet, ohne 
dafs man vorher in einer bestimmten, von Cato r. r. 139 vgl. 
Piin. H. N. XVII, 28 beschriebenen Weise geopfert und gebe- 
tet hatte. 

4. Andre Gdtter und Personificationen des praktischen Lebens. 

Auf diese Yorstellungen einer alteren, nocli meist von 
priesterlichen Satzungen bestimmten Zeit moge nun eine Reihe 

1) luvenal. VIII, 156, Apulei. Metara. Ill p. 225. Vgl. Tertull. ad Nat. 
I, 11, Apolog. 16, Minuc. Fel. Octav. 28. Daher auch die Inschriften diese 
Gbttin oft nennen, s. Grut. 87, 4—6, Or. n. 402. 4792 — 94, Ifenzen n. 
5804. Auch sind verschiedene Bildwerke der Art erhalten, s. v. Floren- 
court Jbb. d. V. v. A. F. im Rheinl. Ill, 47 IF. und Chr. Walz ib.VIII, 129 ft. 
Einmal steht sie in langem Gewande und liebkosend zwischen zwei Fiiilen, 
ein andermal sitzt sie auf einem Pferde u. s. \v. 

38* 
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ahnlicher Gotter und Personificationen folgen, welche wie jene 
meist das praktische und bfirgerliche Leben betreffen. Theils 
sind es altere Gotter des einheimischen Lebens, theils spatere 
Personificirungen schon ganz abstracter Begriffe, theils endlich 
griechische Gotter, welche letztere besonders in diesem Kreise 
supplementarisch auftreten d. h. gevvisse Berufskreise und Tha- 
tigkeiten darstellen und mit diesen nach Rom kamen, die das 
altere Italien gar nicht oder nicht so entwickelt kannte, also erst 
durch die griechische Civilisation kennen lernte. Namentlich ge- 
horen dahin die Interessen des Handels und Wandels und dessen 
ganze Profession sammt ihrem griechischen Schutzgott, dem 
Hermes, daher ich dessen lateinischen Stellvertreter zuerst ein- 
fiihre, urn darauf spater die italischen und griechischen Heilgotter 
und endlich die Begriffsgotter verschiedener Kreise folgen zu 
lassen. 

a. Handel und Wanded. 

Mercurius. 

Schon der Name sagt dafs wir es hier lediglich mit einem 
Handelsgotte zu thun haben, dem Schutzgotte der mercatores 
und des collegii mercatorum, welches gleichzeitig mit seinem 
Culte, also unter dem Einllusse griechischer Handelsverbindun- 
gen entstand, die wir zuniichst in Cumae und Sicilien suchen 
diirfen, s. Liv. If, 34. Das altere Rom hatte einen selbstandigen 
Handelsverkehr gewifs nicht gehabt noch gesucht; selbst die An- 
lage von Ostia unter Ancus Marcius driickt schwerlich etwas An¬ 
dres aus als das Bestreben, sich die zu alien Zeiten fur Rom aufser- 
ordentlich wichtige Zufuhr auf dem Tiber zu sichern. Wohl 
aber verdankte Rom hier wie in alien ubrigen Dingen den Tar- 
quiniern einen lebhaften und grofsartigen Aufschwung, wie die¬ 
ses sehr deutlich durch den ersten Handelstractat zwischen Rom 
und Karthago bewiesen wird. Daher die Erscheinung dafs unter 
den nationalen Gottern des Romischen Glaubens weder ein eigner 
See - noch llandelsgott sich befmden, denn Janus ist dieses nur 
beilaufig wie Neptunus jenes. Wohl aber hatte sich durch die 
fiber das ganze mittellandische Meer, namentlich auch fiber Cam- 
panien, das sfidliche Italien, Sicilien, das sfidlicheFrankreich ver- 
breiteten Colonien derGriechen auf diesem Meere damals ein eben 
so specifisch griechischer Handelsverkehr gebildet, wie spater im 
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Mittelalter und seit demselben durch die Handelsverbindungen 
der Pisaner, der Genuesen, der Venetianer ein specifisch italieni- 
scher; daher sowohl Rom als Etrurien, sobald sie in diesenVer- 
kehr eintraten, mit den Vortheilen desselben auch dessen Hiilfs- 
mittel, Terminologie und religiose Bilder entlehnten, wie z. B. 
auch die latinische und romische Buchstabenschrift eine Gabe 
dieses griechischen, zunachst durch Cumae vermittelten Handels- 
verkehrs ist. In Etrurien hiefs der griechische Hermes Turms, 
welches aus dem griechischen INamen auf ahnliche Weise ent- 
standen ist wie Turan aus Urania. Rom gab ihm, vermuthlich 
nach dem Vorgange andrer latinischer Stiidte den Namen Mer- 
curius1) d. h. des Handelsgottes, denn nur dieses hedeutete 
ihnen der griechische Hermes und nur als solcher ist er lange 
Zeit in Rom verehrt worden. Den niiheren Zusammenhang er- 
kennt man ziemlich deutlich aus Livius. Nach der Vertreibung 
der Tarquinier littRom unter aufsern und innern Verwicklungen 
nicht selten sehr an Kornmangel, daher ehen in jener Zeit und 
zwar in denselben drei Jahren 257 — 259 d. St. zugleich der 
einheimischeDienst desSaturnus, des alten Kornspenders, gefor- 
dert und die Dienste der Ceres und des Mercurius nach griechi¬ 
schen Mustern eingefuhrt wurden. Der T. des Mercur wurde im 
J. 259 an den Iden des Mai gestiftet, ohne Zweifel mit Rucksicht 
auf seine Abstammung vom Jupiter und der Maia, von denen je¬ 
ner der Gott aller Iden war und diese nun mit der arkadischen 
Atlantide Mala, der Mutter des Hermes identificirt wurde2). 
Mit der Dedication sollte zugleich die annona geregelt und eine 
eigne Zunft von Kaufleuten eingerichtet werden (Liv. II, 21. 27), 
ein deutlicher Beweis dafs diese Sliftung zunachst im Interesse 
des durch denWucher derPatricier arg gedriickten Kornmarktes 
und einer regelmafsigen Verbindung mit den griechischen Handels- 
platzen gemacht wurde. Jene Zunft heifst bald die der mercato- 
res bald die der Mercuriales; also bildete sie, wie ihr Stiftungs- 
fest mit dem des Mercur zusammenfiel3), zunachst auch die en- 

1) Auf einem Spiegel bei Gerhard t. 182 wird der Name geschrieben 
M1RQVRIOS, i fiir das gewohnlicbe e, Vel. Long. p. 2236 P., qu fur c; wie 
im SC de Bacchanalibus OQVOLTOD fiir occulto u. dgl., vgl. Lachmann 
Lucret. p. 220. 

2) Ovid F. V, 81 If., Macrob. S. I, 12, 19, Plut. Numa 19, Io. Lyd. IV, 
52, vgl. oben S. 351. 

3) Paul. p. 148 Mails Idibus mercatorum dies festus erat, quod eo 
die Mercurii aedes esset dedicata. Das collegium der Mercuriales erwahnt 
Cic. ad Qu. fr. II, 5. Aehnliche Collegia fanden sich in vielen andern Stad- 
ten Italiens. 
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gere Gemeinde dieses Goltesdienstes, welcher ohne Zweifel, wie 
der der Ceres und andre fremde Gottesdienste (S. 138,1), in sei¬ 
ner Symbolik und in seinen liturgischen Einrichtungen yor der 
Hand ein griechischer blieb. Mil der Zeit ist der romische Mer- 
curius dann zum Gott des Kaufs und Verkaufs iiberhaupt gewor- 
den, auch des Budenverkehrs und aller Kramer, deren es in Rom 
in alien lebhafteren Strafsen und Platzen eine grofse Menge gab. 
So batten nun auch alle diese Strafsen ihre besondern Bilder 
und Capellen des Mercurius mit besondern Beinamen !), wah- 
rend der alte Haupttempel an dem sudlichen Ende des Circus 
Maximus lag, wo sich zwischen demselben und dem Aventin 
einige Reste von ihm gefunden haben. An den Iden des Mai 
opferten die Kaufleute dem Mercur und seiner Mutter Maia1 2), 
indem sie sich zugleich durch einen aberglaubischen Gebrauch 
der Gunst und des unmittelbaren Beistandes dieses Gottes der 
List und alles Betruges zu verschaffen such ten, welcher eben so 
wesentlich zum Kramhandel der Griechen und Romer gehorte, 
wie es noch jetzt in den Bazars von Smyrna und Constantinopel 
der Fall ist. Nicht gar weit von jenem Tempel des Mercur, in 
der Nahe der p. Capena befand sich eine ihm geweihete Quelle, 
aus welcher der Kaufmann an diesem Tage Wasser schopfte. In 
dieses tauchte er einen Lorbeerzweig, besprengte seinHaupt und 
seine Waaren mit dem Wasser und betete dabei zum Mercur, 
wie Ovid F. V, 673 If. erzahlt, dafs er dieSchuld jedes begangenen 
Betrugs von seinem Haupte und von seinem Kram abwaschen 
und letzteren trotz alles Betrugs auch fiir die Zukunft mitGewinn 
segnen moge. Auch bei Plautus im Prologe zum Amphitruo ist 
Mercur noch ganz.der Gott des Handels und Wandels und bei 
Horaz heifst es gelegentlich von einem geschickten Hausmakler, 
er fuhre beimVolk den Spitznamen Mercurialis3). Docli beweist 

1) Ovid F. V, 071, Paul. p. 124, Serv. V. A. IV, 638. Fest. p. 161 
Malevoli Mercurii signum erat proxime Ianum. Den Nameii Malevo- 
lus habe er gefiihrt, quod in nullius tabernam spectabat. Paul. p. 296 So- 
brium vicum Romac dictum putant vel quod in eo taberna nulla fuerit 
vel quod in eo Mercurio lacte, non vino supplicabatur. Vgl, Henzen n. 5094 
numularius a Mercurio Sobrio. Ueber den T. des Mercur s. Becker 
S.. 470. 

2) Macrob. 1. c. Kal. Venus. 16.-Mai. Duch waren die Iden d. h. 15. 
Mai der eigentliche Festtag, vgl. noch Martial XII, 67 Maiae Mercurium 
creastis Idus. Eine Inschrift aus Lyon bei Boissieu p. 606 nennt Tiber und 
seine Mutter Livia Mercurius Augustus und Maia Augusta. 

3) Horat. S. II,. 3, 24, vgl. Pers. V, 112 nec gluto sorbere salivam 
Mercurialetn d. h. quae lucri cupiditate movetur. 
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derselbe Dichter, wenn er sich selbst Od. II, 17, 29 einen vir 
Mercurialis nennt, dafs die Gebildeten bereits an den feineren 
und vielseiligeren Begriff des Hermes gewohnt waren, wie Iloraz 
diesen so schon Od. I, 10 und zwar mit Andeutung des mytho- 
logischen Hintergrundes ausfubrt'). Mit Mercur hatte sich auch 
sein Symbol des friedlichen Verkehrs, das Y.rjQvxeiov, fiber das 
mittlere Italien verbreitet und zwar recht fruh, wie man aus der 
lateinischen Uebertragung caduceus schliefsen darl1 2); docli ha- 
ben sich die einheimischen Fetialen dieses Symboles nie bedient. 
Yon Rom aus aber hat sich Mercurius mit dem romischen Han- 
delsverkehre weiter iiber das ganze Gebiet desselben nacli dem 
Westen und Norden verbreitet, wie davon nicht allein zahlreiche 
Inschriften Zeugnifs ablegen3), sondern auch viele kleine Bron- 
zestatuen, welche ihn gewohnlich mit den beiden herkommlichen 
Attributen des Schlangenstabes und des Seckels darstellen 4). 
Besonders haufig finden sich solche Bilder und andre Denkmaler 
des Mercuriusdienstes in Lothringen, im Elsafs und in den deut- 
schen Rhein- und Donauliindern, wo allerdings auch der rorni- 
sche Handelsverkehr ein sehr lebhal'ter war. Haufig sind diese 
Denkmaler aber auch auf die Rechnung des einheimischen d. h. 
celtischen und germanischen Gotterglaubens zu setzen, welcher 
sich bei den Benennungen und Abbildungen seiner Goiter be- 
kanntlich sehr bald durch die romische Mythologie bestimmen 
liefs. Wissen wir doch dafs derselbe griechische Kiinstler Zeno- 
doros, welcher den Colofs des Nero gofs, auch den Arvernern 
eine Statue ihres Mercurius, ein Werk von grofser Kostbarkeit 

1) Ovid F. V, 665 pacts et armorurn superis imisque deorum arbiter, 
— laete lyrae pulsu, nitida quoque laete palaestra, quo didicit culte lingua 
docente loqui. Den M. xpv/ono/unos setzt das Miihrchen bei Ovid F. IT, 
606 ff. voraus, den rofxiog die Ableitung des Evander von ihm und der ar- 
kadischen Nikostrate. Auch erscheint auf romischen und romanischen 
Bildwerken der Bock neben ihm als Attribut, z. B. auf dem Relief aus 
Lyon bei Boissieu p. 13. Vgl. das vielsagende Gedicht bei Or. n. 1417, 
Corp. I. Gr. n. 5953. 

2) Vgl. oben S. 136, 1 und die iilteren italischen Bronzemiinzen, wo 
Mercurius und sein Stab zu den iiltesten Zeichen gehoren. Immer gait der 
caduceus vorzugsweise als signuin pacis, doch fiihrten die Fetialen statt 

seiner die sagiiiina, s. Gell. X, 27, Non. Marc. p. 52S, Marcianus Dig. I, 8, 

8, oben S. 219. 
3) Or. n. 1394ff., Henzen n. 5690IF. Den Handelsgott cliaracterisireu 

folgende Eradicate, Or. n. 1404 Mercurio lucrorum potenii et conservator^ 
n. 1409 Deo Mercurio JSundinatori, n. 1410 Mercurio Negotialori. Dane- 
ben wird er als Redux und als Genius Paeifer gefeiert b. Or. n. 1411 —13. 

4) Pers. S. VI, 62, Schol. Pers. V, 112. 
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und Schonheit gegossen hatte 1). In der romischen Kaiserzeit 
durchkreazten sich mit den griechischen Vorstellungen die vora 
agyptischen Hermes als priesterlichem Gesetzgeber und Stifter 
aller religiosen Gebrauche und Culte2). 

b. Heilgotter. 

Auch bier hat mit der Zeit das griechische Wesen uberwo- 
gen, da die einheimiscben Yorstellungen und Bediirfnisse sowohl 
was das geistige als was das leibliche Heil betrifTt einem Cultus 
besondrer Heilgotter wenig entgegenkamen. Jupiter ist diewahre 
Quelle alles Heils, neben ihm etwa Vejovis als Gott der Suhnung 
und Juventas, auch Mars sofern er averruncus ist. Doch stellte 
sich unter und neben diese Gotter sehr friih der griechische 
Apollo, in Rom speciell als Medicus verehrt, welchem spater sein 
Sohn Aesculapius nachfolgte. Indessen ist einiges Aeltere nach- 
zuliolen. So zunachst die alte sabinische Gottin 

Str enia 

oder Strenua, deren Name durch die zu Anfang des Jahrs ge- 
wechselten strenae (S. 160) verewigt ist. Ihr Cultus soil von 
dem sabinischen Konige T. Tatius herruhren3). Der Name hangt 
mit dem lateinischen strenuus zusammen und bedeutete dieselbe 
Gottin welche in Rom gewohnlich Salus hiefs. Ein altes Heilig- 
thum der Strenia, umgeben von einem Haine geweihter Gliicks- 
baume, lag in der Nahe des Colosseums, beim Ausgange der Ca- 
rinen, wo die Sacra Via in ihrer urspriinglichen und priesterli- 
chen Bedeutung begann d.h. die Processionsstrafse verschiedner 
gottesdienstlicher Veranlassungen, deren Endpunkte derHain der 
Strenia und der alte Auguralsitz auf der Capitolinischen Arx wa- 
ren4). Aus dem Haine der Strenia wurden seit der Stiflung des 
T. Tatius zu Anfang jedes Jahres geweihete Zweige auf die Arx 

1) Plin. H. N. XXXIV, 7, 18. ' 

2) S. die M. des M. Aurel bei Eckhel D. N. VII p. 60. 
3) Symmach. X, 28 (35). 

4) Varro I. 1. V, 47 Ceroliensis, a Carinarum iunctu dictus Carinae, 
postea Cerolia, quod hinc oritur caput Sacrae Viae ab Streniae sacello, 
quae pertinet in rircem etc. Vgl. Fest. p. 290 oben S. 179, 1. Das Wort 
Ceroliensis scheint eine sacrale Bedeutung zu baben, s. oben S. 70. 
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getragen, aus welchem heiligen Gebrauche mit derZeit jener po¬ 
pulace und profane der strenae entstanden ist. Der gewohnliche 
Name der Heilgottin also war 

Sal us 

auch sic eine sabinische Gottin, daher sich ihr Heiligthum auf 
dem Quirinale befand, wo eine Anholie nach demselben collis 
Salntaris und das benachbarte Stadtthor porla Salularis hiefs. 
Einen Tempel bekam sie erst im Laufe der Samniterkriege. Er 
wurde im J. 452 d. St., 302 v. Chr. eingeweiht und war den 
kunstverstandigen Romern deswegen tbeuer, weil ihr eigner Mit- 
burger Fabius Pictor, von welchem dieser Zuname auf seine 
Nachkommen iiberging, ihn ausgemalt hatte. Der Festtag und der 
Dedicationstag des Tempels war der 8. August'). Dafs dieselbe 
Gottin auch inandern Gegenden von Italien verebrt wurde, bewrei- 
sen verschiedene Inscbriften 1 2). In Rom wurde sie im offentlicben 
Gottesdienste fur das Romische Yolk und fur den Kaiser angeru- 
fen, daher eine eigne Salus publica oderSalus publicaPopuli Ro¬ 
mani, welche neben den drei Capitolinischen Gottern genannt zu 
werden pflegt3), und die von Miinzen und Inschriften oft er- 
wahnte Salus Augusta oder Salus Augustorum 4). Zu beiden 
wurde von den pricsterlichen Collegien und den Rehorden des 
Staats viel und oft gebetet, namentlich zu Anfang des Jahrs, bei 
eintretenden Krankheiten, an Geburlstagen u. s. w., mit der grofs- 
ten Feierlichkeit aber vermittelst des sogenannten Augurium 
Salutis, welches nacb einem alten Braucbe eigentlich jabrlicb, 
vermuthlich gleichfalls zu Anfang des Jalires oder bald nach dem 
Amlsantritte neuer Consuln vorgenommen werden sollte, aber 
wegen der vielen dabei zu beobachtenden religiosen Riicksichten 
nicht selten unterblieb. Es bedurfte nehmlich einer vorgiingigen 
Anfrage undBeobacbtung der offentlicben Augurn, ob ein solches 
Gebet den Gottern angenehm sein wurde, ferner eines Tags wel- 
cher obne alien kriegerischen Larm in- und aufserhalb der Stadt 

1) Kal. Capranic. Amitern. Antiat. Becker S. 578. 
2) Eine zu Hortanum gefundne, jetzt im Gregorianischen Museum auf- 

bevvalirte Scbale mit der Jnschrift Salutes pocolom. Auch von den al- 
terthiimlichen Inschriften aus Pisaurum betrifft eine die Salus (Salute fur 
Saluti). Vgl. Or. n. 1827 Saluti sacrum, aus Signa in Latium. 

3) Fr. Arv. t. 23, 41; 32, 1. 8, vgl. Marini p. 98, Or. n. 1829, Hen- 

zen n. 7419. 
4) Or. n. 689. 1171. 1577. 2193. 6121. 
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verliefe: worauf die feierliche Fiirbitte fur das Romisclie Volk 
und seine hoheren und niedern Behorden 1) von den hochsten 
Staatsbeamten, vermuthlich mit der gewohnlichen Betheiligung 
der Pontifices gesprochen wurde. Daruber unterblieb der Ge- 
brauch nicbt selten, vollends in der sturmischen Zeit der biirger- 
lichen Kriege, bis August und spater noch einmal Claudius ihn 
wieder insLeben riefen2). Ausnahmsweise wurde aucli wobl fur 
einzelne Personen zur Salus gebetet, wie z. B. dem Pompejus im 
J. 49 v. Chr., als er wahrend des Krieges gegen Casar in Neapel 
schwer erkrankte, die grofse Auszeichnung zu Theil wurde, dafs 
durch ganzltalien eine ofTentlicheFiirbitte fiir ihngethanwurde3). 
Filter den Kaisern wurde dieses vollends zur Pflicht und Nero 
stiftete sogar pentaeteriscbe Spiele, die sogenannten Neronia, 
welclie seinem Woble und der Dauer seiner Herrscbaft galten4). 
So pflegte man nun auch per salutem der Kaiser zu schworen, 
ein Schwur welchen auch die Christen fiir unverfanglich hiel- 
ten, wahrend sie den beim Genius oder der Fortuna der Kaiser 
zu umgehen suchten. Uebrigens war es mit der Zeit herkomm- 
lich gevvorden, die alte italische Salus mit der griechischen Hy- 
gieia, der Tochter und Gesellin Aesculaps zu identificiren, daher 
auch ihre bildliche Darstellung durch diese bestimmt wurde. 
Schon im J. 180 v. Chr. wurden auf Veranlassung einer schwe- 
ren Pestilenz specielle Gebete an Apollo, Aesculapius und die 
Salus beschlossen (Liv. XL, 37) und spater dachte vollends Jeder 
bei diesem Namen an die griechische Gdtlin. Ihr Bild sieht man 
auf den Miinzen Fibers, Neros, M. Aurels u. A., ein jugendlich 
friscbes Madchen von einfacher Tracht, gewohnlich mit dem At- 
tribut der Schlange, die sie aus der Schaale trankt. Noch eine 
verwandte Gottin des altern Volksglaubens ist 

Carna oder Cardea 

denn beide Namen kommen neben einander vor, obwohl die 
Gottin eine und dieselbe zu sein scheint. Einige Schriftsteller 
beschreiben sie als eine Gottin welche Herz und Eingeweide 
starke, Andre nennen sie Cardea und eine Gottin der Thiirangeln, 

1) Fest. p. 161 Max. Praet., Dio Cass. XXXVII, 24, vgl. Cic. de Leg. 
II, 8, 20, de Divin. I, 47, 105,. Rubino Unters. I, S. 52. 

2) Dio LI, 20, Sueton Octav. 31, Tacit. Ann. XII, 23. 
3) Dio XLI, 6, vgl. Cic. Tusc. I, 35, 86. 

4) Dio LXI, 21 vgl. oben S. 265, 1. Auch stiftete er nach der Ver- 
schworung des Piso einen neuen T. der Salus, Tacit, ib. XV, 74. 
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die sie mit den gleichartigen miinnlichen GoUlieiten, dem For- 
culus und Limentinus zusammenstelien >). Die Aullosung dieses 
Widerspruchs giebt Ovid F. VI, 101 IT. welcher auf Veranlassung 
ihres Festes an den Kalenden des Juni folgendes Mahrchen er- 
zahlt. Am Tiber lag ein alter Hain des Helernus, wo die Ponti- 
iices regelmafsige Opfer brachten. Daher stamme die Nymphe, 
welche eigentlich Cranae geheifsen babe, aber durch Janus zur 
Carna d. h. zur Schutzgottin aller Angeln und alles Aus- und 
Eingangs geworden sei. Als Nymphe sei sie keusch und riistig 
gewesen wie Diana; sprach ein Jungling ihr von Liebe, so 
schickte sie ihn mit dem Verbote sich umzuselien ins Gebusch 
und entwich hinterrucks, Auch dem liebendcn Janus dachte sie 
so zu entkommen; aber dieser mit seinem Doppelgesichte war 
nicht zu hintergelin. So gewann er sie, gab ihr das Schutzrecbt 
iiber alle Thurangeln (das ius cardinis) und dazu einen Weifs- 
dorn (spinam albam), urn damit alien bosen Schaden von den 
Thiiren abzuwenden, vor allem die graulichen Strigen, welche 
in der Nacht kommen und den Kindern das Blut aussaugen. 
Das sind garstige Flugelgestalten mit grofsem Kopf, starrenden 
Augen, dem Schnabel eines Raubvogels, aschgrauem Gefieder und 
scharfen lvrallen. Wenn die Amme nicht aufpafst, schliipfen sie 
bei Nacht ein, nehmen das Kind aus der Wiege und sattigen sich 
mit seinem Blute. Strigen heifsen sie von stridere, otqiCsiv, 
weil sie in der Nacht unheimlich schwirren; wie sie ent- 
standen weifs man nicht, ob sie ein eignes Vogelgeschlecht 
sind oder ob boser Zauber alte Weiber nach ihrem Tode in 
solche Vogel verwandeln kann. So drangen sie auch in die 
Kammer des latinischen Konigskindes Proca, welches fiinf 
Tage alt beinahe ihre Beute geworden ware. Sie sogen von sei¬ 
nem Herzblute, vergebens wimmerte das Kind nach Hulfe. Die 
Amme eilt herbei und sieht die Spur der Krallen an der zarten 
Wange; schon hatte das Kind eine Farbe wie das welke Laub 
der Baume. Da nimmt sie ihre Zuflucht zur Carna, welche gleich 
an die Wiege des kleinen Prinzen tritt, die Eltern trostet und 
ihrer Noth hilft. Zuerst beriihrt sie die Pfosten und die Schwelle 
dreimal mit dem Laube des Erdbeerbaumes (arbutus), dann be- 
sprengt sie den Eingang mit Wasser und nimmt die Eingeweide 
eines Spanferkelchens in ihre Hand. Nun spricht sie den Segen: 

1) Macrob. S. I, 12, 31, vgl. Tertull. de Idolol. 15, de Corona 13, ad 

Nat. II, 15, Scorp. 10, Augustin C. D. IV, 8, VI, 7. In alien diesen Stellen 

ist Cardea wolil die beste Lesart. 
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Schont ihr nachtlichen Vogel der Eingeweide des Kindes, das 
zarte Thier gelte fur den zarten Knaben, Herz fiir Herz, Einge¬ 
weide fiir Eingeweide, Seele fiir Seele. Dann legt sie die Stucke 
ins Freie, Niemand darf sich nach ihnen umblicken. Endlich 
legt sie die Janusruthe von Weifsdorn ins Fensterloch und nun 
kann keine Strige mehr hinein und das Kind bekommt schnell 
seine Farbe wieder. Warum man an dem Festtage der Carna, 
den Kalenden des Juni, Speck und Bohnen esse und der Gottin 
davon darbringe? Weil man diese Speisen fiir besonders nahr- 
haft hielt1); vollends wer sie an dem erslen Juni geniefse, wel- 
cher Tag deshalb Kalendae fabariae hiefs, der konne das ganze 
Jahr bindurch auf gesunde Eingeweide rechnen. Also das derbe 
Mahl, das nur der gesunde Magen vertragt, zu Ehren der Gottin, die 
Fleisch und Blut segnet und behiitet. Eine Gottin die der Stre- 
nia und Juventas verwandt ist, deren Ovid F. VI, 65 gleichfalls 
zu den Kalenden des Juni gedenkt, auch der Juno, der eigentli- 
chen Schutzgottin aller Wochenstuben, welcher diese Kalen¬ 
den vor den iibrigen heilig waren. Weil Carna die Wochenstube 
an Thiir und Fenster behiitet dafs kein Spuk eindringe, 
hielt man sie fiir eine Gottin des Ein- und Ausgangs, weil sie 
sich auf geheimnifsvolle Kiinste versteht, liebt sie den Versteck. 
Auf dem Caelius hatte sie ein eignes Heiligthum, angeblich hatte 
es Iunius Brutus gleich nach Vertreibung des Tyrannen gestiftet, 
wobei wieder die Kalenden des Juni im Spiele sind, aber auch 
der Doppelsinn des Wortes cor. Nehmlich man betete zu ihr 
urn Segen fiir Herz und Nieren und alle Eingeweide2), wo das 
Wort cor (xagdia) eigentlich den Magen bedeutete, das zur 
Gesundheit des ganzen Menschen so wesentliche Organ, wie die¬ 
ses der romischen Plebs von dem ldugen Menenius Agrippa mit 
so gutem Erfolge zu Gemiilhe gefiihrt wurde. Andre nahmen 
cor fur den Verstand und so entstand die Legende, dafs Brutus 
der Urheber dieses Dienstes sei3). Die Strigen haben den Aber- 

1) Macrob. I, 12, 33 cui pulte fabacia et larido sacrijxcatur, quod 
his maxime rebus vires corporis roborentur. Vgl. Ovid F. VI, 181, Plin. 
H. N. XVIII, 12, 30. 

2) Ut iecinora et corda quaeque sunt intrinsecus viscera salva con- 
servet. Vgl. Lucret. VI, 1150 morbida vis in cor moestum confluxerat 
aegris. Horat. S. II, 3, 29 in cor traiecto lateris miseri capitisve dolore. 
Vgl. v. 161 non est cardiacus d. h. der an einem schwachen Magen leidet. 
Manche leiteten den Namen Cardea ab von cor. 

3) Macrob. 1. c. quia cordis beneficio, cuius dissimulatione brutus 
habebatur, idoneus emendationi publici status exstitit, hanc deam quae vi- 
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glauben der alten Griechen und Italiener auch sonst viel beschaf- 
tigt. Sie fressen Herz und Eingevveide verstorbner Kinder, in¬ 
dent! sie dafiir Stroh einstopfen, zehren das Mark der Lebendi- 
gen und rauschen durch die Luft wie unsre Hexen 1). Der 
Weifsdorn und der Hartriegel (cornus d. i. xoaveia, daher der 
Name Cranae) lieferte auch die Ilocbzeitsfackel (S. 583), der 
Hartriegel wegen seiner Harte, weswegen man ihn auch zu Lan- 
zenschaften, vermuthlich auch zu Thurangeln verwendete, wel- 
che bei den Alten als Zapfen oben und unten am Thurfltigel an- 
gebraclit und in die obere und untere Schwelle eingelassen wur- 
den. Dem Weifsdorn (qdf.ivog) wurde auch in Asien und Grie- 
chenland eine Gegenvvirkung gegen damonische Einflusse zuge- 
schrieben, daher man ihn bei Geburten und Leichenbegangnis- 
sen draufsen an der Thur anheftete oder davon vor der Thur 
verbrannte oder sich und die Hauser mit einer daraus gewon- 
nenen Salbe bestrich2). Lauter Vorstellungen und Hulfsmittel 
des popularen Aberglaubens, welcher sovvohl in Griechenland 
als in Italien aufserordentlich erfinderisch war und wie die Ge- 
scbichte des Mahrchens bei den Alten einer eingehenderen Be- 
obachtung wiirdig ware, in andern Fallen hall man sich mit der 
einfachen Personification des gefurchteten Uebels, z. B. der 

Febris 

welche in dem feuchten Tiberthale von jeher zu Hause gewesen 
ist und zu Rom in drei Capellen verehrt wurde, im Palatium, 
auf dem Platze der Marianischen Monumente d. h. auf dem Es- 

talibus praeest templo sacravit. Vgl. Cic. Tusc. I, 6, 18 Aliis cor ipsum 
animus videtur, ex quo excordes, vecordes concordesque dicuntur et Aa- 
sica ille prudens — Corculum et eg'reg’ie cordatus homo etc. Lucret. V, 
1105 ingenio qui praestabant et corde vigebant. Petron. 75 Corculum est 
quod homines facit, cetera quisquilia omnia. Das fanuni Carnae erwahnt 

auch Tertull. ad Nat. II, 9. 
1) Vgl. Plaut. Pseudol. Ill, 2, 31, Petron. 63 und 134, Fest. p. 314 

Stri[gem, ut ait Ferri\us Graeci oroiyya appellant], quod maleficis mu- 
lieribus nomen inditum est, quas volaticas etiam vacant. Ilaquc solent his 
vei-bis eas veluti avertevc Graeci: Zrniyy unontfantiv vvxtip6ctv, tuv 

GTpCyy an'o huov, ’’Oqviv iivcovv/uiov, (JTQiyy (by.vnoqovs ini vijcts, 
wie M. Haupt diese Verse hergestellt hat, ini vijag d. h. fort mit ihnen ins 
Meer, in den Ocean. Vgl. Isidor XI, 4, 2, XII, 7, 42, Gloss. Labb. Striga 
lai.GTQvyon’ y.cu yvvq tpaqpiaxig und den verwandten Aberglauben bei 

Grimm D. M. 992. 1035. 
2) Hesych. u. Phot. v. <.niarog. Vgl. Diog. L. IV, 51 und andre Stel- 

len bei Bbtticher Baumcultus S. 360. 
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quilin und in der Langen Gasse (vicus longus) d. h. auf dem 
Quirinal1). Die Leidenden pilegten die Heilmittel, welche sie 
an ihrem Leibe getragen hatten (quae corporibus aegrorum 
adnexa fuerant), nacli erlangter Heilung in diese Capeilen zu 
weihn: ein Ausdruck welcher anch wieder auf den Aberglauben 
der Amulete und sogenannter TtaQiarcra schliefsen lafst, welche 
in der popularen Medicin der Alten eine grofse Ro(Ie spielten 
und nicbt bios an Hals, Arm und Brust, sondern auch an an- 
dern Theilen des Korpers getragen wurden2). Dazu kam end- 
lich der griechische Dienst des 

Aesculapius. 

Es war im J. 291 v. Chr., nachdem eine schvvere Pest, wie sie 
olterwahntwerdenundgewohnlich neue Religionen herbeizogen, 
mehrere Jalire hindurch Stadt und Land verheert hatte, als die 
sibyllinischen Bucher den Rath gaben, den Aesculap von Epidau- 
ros, damals dem angesehensten Cultusorte, nach Rom zu holen. 
Man hatte in diesem Jalire nur noch die Zeit zu einer allgemei- 
nen Fiirbitte an den griecliischen Heilgott; aber gleich im nach- 
sten Jalire schritt man zur Ausfiihrung3). Noch hatte Rom 
kein naheres Verhaltnifs zu Griechenland, doch durften sich die 
Legaten auf das Gewiclit des romischen Namens verlassen. Man 
fiihrte sie zu Epidauros in den bekannten Tempel, fiinf Millien 
von der Stadt, und bat sie zu nehmen was ihrer Heimath from- 
men werde. Da soil sich die heilige Schlange des Aesculap, deren 
Erscheinung immer Heil und Segen bedeutete, zu den Fiifsen 
des Bildes erhoben und friedlich langsam den romischen Gesan- 
dten gefolgt sein, durch die Stadt in den Hafen und auf das 
Schiff, wo sie sich auf dem Hinterdeck in dem Zelte des Fiihrers 
der Gesandtschaft aufringelte und ruhig liegen blieb. Die Romer 
liefsen sich alsbakl in dem Cultus dieser Schlange, in welcher 
man den Genius des Aesculap erblickte4), von den Priestern 
des Ortes unterrichten und eilten heimwarts. Unterwegs als sie 
in Antium anlegten, schliipfte die Schlange ans Land und ringelte 

1) Cic. N. D. Ill, 25, 63, de Leg. II, 11, 28, Plin. H. N. II, 7, 5, Val. 
Max. II, 5, 6. 

2) Marquardt Ilandb. d. It. A. IV, 116IF. 
3) Liv. X, 47, Epit. 1. XI, Val. Max. I, 8, 2, Ovid Met. XV, 622 If., 

Plut. Qu. Ro. 94, Aurel. Viet. v. ill. 22. 
4) in quo ipsum numen esse constabat, Liv. Epit. 1. c. 
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sich in dem dortigen Ilaine des Apollo um eine hohe Palme, 
drei Tage lang, worauf sie auf das Schifl zuriickkehrte: dalier 
ein angesehener T. des Aesculap auch zu Antium '). Als das 
ScliifT in Rom anlangt, schwimmt die Schlange nach der Tiber- 
insel und wahlt sich dort ihr Heiligtlmm, worauf die Pest alsbald 
aufhort. Bei Ovid haben sich auch die Wunder dieser Legende sehr 
vermehrt. Der Tempel lag ziemlich in der Mitte der Insel in der 
Gegend der jetzigen Kirche di S. Giovanni, wo man neuerdings 
verschiedene Anatheme, wie sie in Heilanstalten geweiht zu wer- 
den pflegten, unter dem Kreideniederschlag des Flusses gefunden 
hat, Fiifse, Beine, Hiinde, Arme und andre Gliedmafsen von Ter¬ 
racotta1 2). In seiner Nahe lag ein Tempel des Diiovis oder Vejo- 
vis, mit welcher er den Festtag am 1. Januar gemein hatte(S. 237). 
Der Cullus und dieAusstattung war ganz der griechische, das Bild 
mit dem Stabe versehen und mit Lorbeer bekranzt, das Opfer das 
eines Hahns, neben welchem Thiere aus mythologischen Griin- 
den auch die Hunde diesem Gott heilig waren (Paul. p. 110). 
Die symbolische Bedeutung der Schlange und ilire Heiligkeit 
leuchtete den Romern um so leichter ein, da auch ihr einheimi- 
scher Genienglaube diesem Thiere eine geweihte Bedeutung ver- 
lieh. Jedenfalls war eine Ileilanstalt mit dem Tempel verbunden, 
wahrscheinlich wie dieses bei den zahlreichen Asklepieen der 
Griechen der Fall war, eine Incubation, wo die Leidenden sich 
zum Schlafe niederlegten, um im Traume eine Offenbarung iiber 
das anzuwendende Hcilmittel zu erlangen3). Die ganze Tiber- 
insel wurde dariiber zum Heiligthum und zur Aesculapiusinsel4); 
man hatte ihr zum Andenken an die auch in Bildwerken ver- 
ewigte Ankunft der Schlange5) die Gestalt eines Schifls gege- 

1) Val. Max. 1. c., Ovid Met. XV, 722, Liv. XLIII, 4. Bei Oros. Hist. 
Ill,22 ist fiir horrendumqueEpidaurium colubrum cu m ipso Aesculapii 
lapide advexerint zu schreiben cum ipso Aesculapio. Das Wort tapide 
ist durcb Dittographie entstanden, ein beiin Orosius nicht seltner Fehler. 

2) Canina Bullet, dell’ Inst. Arch. p. XXXVII sq. Vgl. Grimm 
D. M. 1131. 

3) Vgl. Sueton Claud. 25 und die meist gTiechischen Inscbriften dieses 
romiscben Aesculapiusdienstes im Corp. I. Gr. Ill n. 5973 c.—5980, wo von 
allerlei wunderbaren Heilungen und im Traume offenbarten Heilmitteln die 
Rede ist, vgl. auch die Inschrift eines Erzblechs b. Marini Iscriz. Alb. p. 5 

und Or. n. 1573. 
4) Dionys. V, 13 vrjaog ev/usyed-pg 'AGy.\r\TCiov lcqcI vgl. Plut. Pnbl. 

8, Sueton 1. c. insula Asclepii, Sidon. Apollin. Ep. I, 7 insula serpentis 
Epidaurii. Der Hain des Aesculap, von welchem Val. Max. I, 1,19 erziihlt, 
ist der auf der Insel Kos, s. Dio LI, 9. 

5) S. die M. des Antoninus Pius b. Eckhel D. N. VII p. 32. 33 und 
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ben d. h. ihre Ufer in dieser Gestalt aufgemauert, wie davon 
noch jetzt an der Spitze bei Ponte rotto deutliche Spuren zu 
sehen sind. Naturlich zog er auch manche griechische Heil- 
kunstler nach sich, doch war eben dieses der Grund weswegen 
sich bei der nationalen Partei lange eine entschiedne Opposition 
gegen alle griechischen Heilanstalten behauptete. Im J. 219 v. 
Chr., ein Jahr vor dem Ausbruch des zweiten Punischen Kriegs, 
hatte sich der erste griechische Wundarzt in Rom niedergelas- 
sen; er bekam sogar das Biirgerrecht und auf Staatskosten ei- 
nen Laden in compito Acilio, welche Strafse eben daher (von 
ay.eo/.iaL) ihren Namen bekommen hatte* 1). Allein dieser Arzt 
wiithete so unbarmherzig mit Messer und Brenneisen, dais der 
Name eines Chirurgen und der eines Schinders gleichbedeutend 
wurde und Cato es fur seine Ptlicht hielt die Romer nachdruck- 
lich vor dieser griechischen Kunst, hinter welcher der Alte sogar 
eine Verschworung witterte, zu warnen und auf das alte Her- 
kommen der Hausmittel und Arzneibiicher zu vervveisen. Jetzt 
hiefs es, eben deshalb habe man den T. des Aesculap nicht in 
der Stadt, sondern aufserhalb derselben gestiftet, und als man 
lange nach Cato die Griechen uberhaupt aus Ralien verwies, 
wurden die Aerzte nicht ausgenommen (Plin. H. N. XXIX, 1, 
6 — 8). So hat auch spater die Kunst der Medicin in Rom nie- 
mals festen Fufs fassen konnen; wenigstens haben sich die Ro¬ 
mer selbst auf dieses Gewerbe, das ihnen schon als solches an- 
stofsig war, nur in seltnen Ausnahmen eingelassen, sondern es 
immer den Griechen iiberlassen, unter denen es naturlich viele 
Quacksalber und Charlatane gab, zumal da sich die Polizei nicht 
um sie bekiimmerte 2). Desto mehr hatte auch der Aberglaube 
freies Spiel, welcher den Aesculapiusdienst zugleich beforderte 
und bestimmte. Hatte er sich von Griechenland aus uber den hel- 
lenistischen Orient verbreitet, wo er mit allerlei andern Culten, 
namentlich dem des Serapis verschmolz, so verbreitete er sich 
nun von Rom aus durch Italien und die romanischen Lander, 
immer in derselben herkommlichen Gestalt, Aesculapius und an 

das Bronzemedaillon aus der Zeit des Commodus bei Wieseler D. A. K. II 
t. XLI, 778. 

1) Daher auf den Miinzen der Acilia der Kopf der Salus und Vale- 
tudo, welche hier die griechische Hygieia vertritt. 

2) Noch Macrobius S. I, 20, 4 sagt ganz ini Sinne der gemeinen Pra¬ 
xis: Apollodorus in libris quibus titulus est mol d twv scribit, quod Aes¬ 
culapius divinationibus et augunis praesit. Nec mirum, siquidem inedici- 
nae atque divinationum consociaiae sunt disciplinae. 
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seiner Seite Salus oder Hygiea, haufig aucli Telesphorus und 
bisweilen in einer eignen Personification der Golt des Schlafs 
(Somnus), weil in seinem Tempel gewohnlich der Schlaf zur 
Heilung fuhrte ]). Ein aufserordentlich weit verbreiteter und 
sehr heilig gehaltener Gottesdienst, zu welchem Noth und Aber- 
glaube so haufig ihre Zullucht nabmen, dafs Aesculap mit am 
langsten unter den Gottern des Heidenthums gegen das Cbri- 
stenthum ausgehalten bat. Man nanntc ilin den Herrn und Kb- 
nig (ftaoilevg), den Heiland (oiozxjq) und den Menschenfreund 
schlecbthin (cptXaviyQtorcoxaxov) und pffegte seine Epiphanieen, 
seine Wunder, seine Orakel den Christen gegeniiber mit beson- 
derm Nachdruck geltend zu machen1 2). 

c. Sieges-, Kriegs- und Fricdensgotten. 

Victoria. 

Diese treue Freundin der Romer begegnet uns gleichfalls 
in verschiednen Formen, einer einheimischen alteren und der 
griecbischen. Eine altere Siegesgottin wurde auf deni Palatin 
verehrt, vermuthlich eine der sabiniscben Yacuna oder Victoria 
verwandte Gbttin3). Aufserdem scbeint die zu Rom am Fufse 
der Velien, wo einst das Haus des Valerius Publicola gestanden 
liatte, verehrte Vica Pota eine altere Gbttin des obsiegemlen 
Erfolgs gewescn zu sein; wenigstens wird sie in diesem Sinne 
von Cicero erklart4). Einen andern T. der Victoria weihte der 
Consul L. Postumius im Samniterkriege, 294 v. Chr. s. Liv. X, 
33. Vermuthlich lag er auf dem Capitol, wo die wahre Sliittc 
der Siegesgottin war und ein fur die Verehrung des Iup. Victor 
bestimmtes Heiligtbum wiederholt erwahnt wird (S. 177). Auf 
dem Capitol wurden auch gewohnlich die jetzt ganz dem anmu- 
thigen und lebensvollen Vorbilde der Griechen folgenden Yicto- 
rien aufgestellt, welche bald einheimiscbe Feldberrn bald aus- 

1) Vgl. die Inschriften b. Or. n. 1572 fF., Henzen n. 5736 — 38. Eine 

Sammlung von Bildern griecbischen und romiscben Ursprungs bei Wiese- 

ler D. A. K. II t. LX. LXI. 
2) Orig. c. Cels. Ill p. 124 ed. Spencer. 
3) Dionvs. I, 32, Liv. XXIX, 14, vgl. oben S. 360. 
4) Cic. dc Leg. II, 11, 28 a vincendo et potiundo, vgl. Liv. II, 7, Plut. 

Val. Pobl. 10, Ascon. Cic. Pis. 22 p. 13 Or., wo fiir aedis Victoriae herzu- 
stellen ist Vicae Potae. Bei Seneca Apocol. 9 Diespiter Vicae Potae filius 

scbeint indesscn eine Gbttin des Erwerbs gemeint zu sein. Arnob. Ill, 25 

erklart Vida et Potua sanctissimac victui potuique procurani. 
Preller, Rom. Mythol. 39 
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wartige Volker und Konige weihten, darunter die goldne, 220 U. 
schvvere, welche der treue und verstiindige Hiero von Syracus 
gleich nacli der Niederlage von Canna schickte (S. 208, 2); da- 
hingegen es bei der von Cato gestifteten Capelle der Victoria 
Virgo unentsclneden bleibt, ob sie auf dem Capitol oder auf dem 
Palatin gelegen (Liv. XXXV, 9). Bald wurden nun auch zur 
Ehre siegreicher Feldberrn eigne Spiele der Victoria gefeiert, 
namentlich zuin Andenken an Sulla und seinen verhangnifsvol- 
len Sieg an der p. Collina, welche Spiele vom 27. Oct. bis zum 
1. Nov. dauerten und zum Andenken an Casar und den Sieg bei 
Pharsalus, welche Spiele (ludi Victoriae Caesaris) vom 20. his 
30. Juli gefeiert wurden und mit denen der Venus Genitrix iden- 
tisch waren 1). Endlich uherstrahlte den Ruhm von alien die 
von August in die Curia Julia geweihte Victoria. Das Bild 
stannnte aus Tarent, vermuthlich eine vergoldete Bronzestatue 
von solcher Bildung, wie sie oft auf den Miinzen Augusts er- 
scheint, auf der Weltkugel schwebend. August weihte und ver- 
ehrte sie zum Andenken an den entscbeidenden Sieg hei Actium; 
noch hei seinem Leichenzuge ging sie ihm voran, durch das 
Triumphalthor hindurch zur langen Ruhe im Marzfelde und zur 
gottlichen Verklarung im Himmel2). Die Curia Iulia verschwand 
mit der Zeit, aber jene Victoria blieb dem Senate auch in dem 
neuen, von Domitian in der Gegend von S. Martina erbauten 
Senatsgehaude; ja sie wurde jetzt zur Schulzgott.in des Senats, 
als Denkmal der von August begriindeten und auf dem alien 
Gotterglaubcn beruhenden Ordnung der Dingo, daher sicli ge- 
gen den Ausgang des Heidenthums zwischen der altromischen 
und der christlichen Partei ein heftiger Kampf urn dieses Bild 
entspann. Natiirlich gab es neben diesen ausgezeichneteren 
Tempeln, Altaren und Bildern der Victoria noch eine grofse 
Menge andrer Siegesdenkmaler; war diese Gottin doch wie For- 
tuna nirgend so heimisch geworden als in dieser letzten Haupt- 
und Wellstadt des Alterthums, welche den Sieg und das Gluck 
ein fiir allemal an sich gefesselt zu haben schien. Die Miinzen 
und die Inschriften geben eine reiche Ausw^ahl von Beispielen, 

1) Von den Spielen des Sulla s. Vellei. Pat.II, 27, Merkel Ovid Fast. p. 
XXVII sq., von denen Ciisars Dio XLV, 7, Merkel ib. p. IX, Marquardt 
Ilandb. IV, 454. Jene waren Gtiigige circenscs, von den lltiigigen Spielen 
Ciisars waren die 4 letzten Tage circenses. 

2) Dio LI, 22, Sueton Octav. 100, JBecker Handb. I, 346If., vgl. oben 
S. 572. 
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wie sie in den Tempeln, an den Triumphbogen, bei den zahl- 
reicben Tropiien, in den Rennbahnen, den Prachtforen der Kai¬ 
ser zu sehen war, bald nach diesem bald nacli jenem Umstande 
zubenannt, unter den Kaisern gewohnlich nach den Feldzugen 
(Victoria Armeniaca, Parthica, Medica u. s. w.), oder nacli den 
einzelnen Siegern und Regierungen, oder ini Allgemeinen Victo¬ 
ria Augusta >). Eben so mannichfaltig war ilire Ausriistung und 
Darstellung, je nachdem sic bald fahrend abgebildet wurde, was 
sich auf einen Sieg im Circus bezieht, oder schreitend, schwebend, 
sitzend, mit einem Tropaon, einem Votivschilde beschaftigt, oder 
auf der Weltkugel, gewobnlich mit dem Attribute der Palme. 
Neben ihr gab es dann aber aucli fruh eine eigne Kriegsgottin 

Bellona 

oder Duellona (Varro 1.1. VII, 49), welclie der griechischen Enyo 
entsjiricht und wahrscheinlich sabiniscber Abkunft war. Wenig- 
stens soli scbon Appius Claudius Regillus, welcher im J. 259 d. 
St. Consul war, die Rilder seiner Vorfahren in einem T. der Bel¬ 
lona aufgestcllt und mit Inschriften versehen liaben1 2), und der 
bekannte T. der Bellona in Rom war gleichfalls die Shilling ei- 
nes Claudiers, des beruhmten Appius Claudius Caecus, welcher 
ihn im J. 458 d. St., 296 v. Chr. in einer lieifsen Schlacht mit 
den Etruskern gelobt hatte3). So gab es aucli in Priineste ei¬ 
nen eignen T. der Bellona. Jener romische Tempel, als dessen 
Dcdicationstag der 3. Juni gefeiert wurde, lag als T. der Kriegs- 
gottin an der Grenze des Marsfeldes d. h. niclit weit von der 
nordlicben Stadtgrenze und dem dortigen Haupttbore; dalier er 
sehr geeignet zu solchen Senatssitzungen war, wo es mit den 
aus dem Felde zuriickkehrenden Feldherrn oder mit den Ge- 
sandten auswartiger Volker, welche die Stadt niclit betreten durf- 

1) Audi das rdmisdie Militiir- und Lagerleben hatte seine eigne Reli¬ 
gion, in welcher die Victorien, die Tropiien, die Feldzeichen eine hervor- 
ragende Bedeutung batten, s. Tertullian Apolog. 16 sed et Victorias ado- 
ratis, cum in tropaeis cruces (das innere Gestell des feretrum, s. Varro b. 
Non. Marc. p. 55, vgl. oben S. 177, was der Kirchenvater in seinem Sinne 
deutet) intestina sint tropaeorum. Reh'gio Romanovinn lota castrensis 
signa veneratur, signa iurat, signa omnibus deis praeponit. 

2) Plin. H. N. XXXV, 3, 3, vgl. Tacit. Ann. IV, 9 Sabina nobilitas, 
Altus Clausus cetoraequc Claudiorum effigies. 

3) Liv. X, 19, Ovid F. VI, 201, Kal. Venus. Vgl. Dio IV. 109 
p. 97 Bekk. 

39* 
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ten, zu verhandeln gab 1). Spater wurde Bellona mit der Vir- 
tus idenlilicirt. Die Mythologen nannten sie bald die Gattin des 
Mars, wodurch sie der sabinisclien Nerio gleicligestellt. wird, 
bald seine Schwester2). Jedenfalls mufs diese altere Bellona 
von der jiingeren asiatischen unterschieden werden, auf vvelche 
ich zuriickkommen werde. — Weiter gehoren zu den eigenlli- 
cben Kriegsgottern als Gesellen des Mars und der Bellona 

Pavor und Pallor 

welchen angeblicb scbon Tullus Hostilius eigne Heiligthiimer ge- 
stiftet batte 3), der Kdnig welcber in den Erinnerungen der Stadt 
vorzugsweise fiir den kriegerischen, tollkuhnen und frevel- 
miithigen gait. Es ist zu vermuthen dafs diese Bilder des pa- 
niscben Scbreckens urspriinglich mit dem Glauben an Faunus 
und Silvanus zusammenhingen, da nacli italischem Glauben von 
ibnen der panische Schrecken in der Schlacht ausgeht4). Spa¬ 
ter wurden sie mit den griechischen Damonen der Schlacht 
Jeuiog und Oofiog identificirt. Pavor ist der Schrecken als 
Gemuthsaffect, Pallor seine aufserliche Wirkung des Erbleichens. 
Man sieht die Bilder von heiden auf Miinzen der Hostilia, das 
des Pavor in der Bildung eines entsetzten Mannes mit schwa- 
cliem Bart und gestraubtem Haar, das des Pallor in knabenhaf- 
ter Bildung, die Miene verstort, das Ilaar aufgelost. Ein andres 
in diesen Zusammenhang geliorige Paar sind 

1) Becker Handb. I, 606, vgl. oben S. 224. 
2) Seneca b. Augustin C. D. VI, 10, vgl. Lactant. I, 21, 16 und die 

Inschrift aus der Gegend von Mainz b. Or. n. 49S3, wo ein Iliigel der Dea 
Virtus Bellona geweilit wird. Plaut. Ampbitr. Prol. 42 nennt Virtus, Vic¬ 
toria, Mars, Bellona neben einander als herkominliche Figuren der ro'mi- 
scbcn Tragodie. Ein vicus Bellonae in Rom b. Grut. 654, 7. BELONAI 
POCOLOM auf einer Schale Millingens, die wahrscbeinlich aus Etrurien 
s tarn nit. 

3) Liv. I, 27, Tertull. adv. Marc. 1, 18, Augustin C. D. IV, 23, Seneca 
b. denis. 1. c. Die Nacbricht bei Serv. V. A. VIII, 285, dafs Tullus Hosti¬ 
lius Salier des Pavor und Pallor gestiftet habe, beruht auf einem Irrthum. 
Bei Arnob. I, 28 qui Pans os reverentur atque Bellonas ist zu scbreiben 
Par ores. 

4) ,,So brechen in den altbohmischen Liedern Tras und Stracli aus 
Waldesschatten in die Haufen der Feinde, jagen sie, driingen sie im Nacken 
und entpressen den Kehlen lauten Schrei. Sie sind geisterhaft und ge- 
,spenstig.“ Grimm D. M. 188. Vgl. oben S. 337. 347. 
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Honos und Virtus 

d. h. die kriegerische Tapferkeit und ihre Anerkennung durch 
biirgerliche Ehre '). Es gab in Rom verscbiedne Heiligthumer, 
in denen sie bald getrennt bald neben einander verehrt wurden; 
das bekannteste ist das bei der p. Capena gelegene. Zuerst liatte Q. 
Fabius Verrucosus im J. 521 d. St., 233 v. Chr. einen T. des 
Honos an dieser Stelle dedicirt. Diesen erneuerte M. Marcellus, 
der bekannte Eroberer von Syracus, welcher in einem fruheren 
Feldzuge deni Honos und der Virtus einen Tempel gelobt liatte 
und diese nun zu jenem hinzufiigen wollte, wogegen das Colle¬ 
gium der Pontifices Einspruch that, weil zwei gottliche Wesen 
nicht oline bedenkliche Folgen fur die bei Prodigien zu beo- 
bachtenden Gebrauche in demselben Raume verehrt werden 
konnten. Also liefs er neben der erneuerten Celia des Honos 
eine zweite Celia der Virtus erbauen und beide wenigstens arclii- 
tektonisch zu einem Gebiiude verschmelzen1 2). Das Ganze wurde 
mit den aus Syracus entfuhrten Meisterwerken griechischer 
Kunst geschmiickt, das erste Reispiel einer solchen Auszierung 
mit eroberten Kunstschatzen, vvelche mit der Zeit in Rom immer 
beliebter wurde. Nachmals soli Scipio d. J. nach der Eroberung 
von Numantia einen eignen T. der Virtus gestiftet haben, wah- 
rend Honos einen vor der p. Collina gelegnen Tempel dem zu- 
falligen Funde eines Rlechs mit seinem Namen auf jener Stelle 
verdankte3). Endlich gab es noch einen T. des Honos und der 
Virtus, den Marius von der Kriegesbeute der Cimbern und Teu- 
tonen erbaut liatte4). In den meisten Fallen also hatten diese 
Stiftungen eine militiirische Veranlassung5), indem die Feldherrn 
solche Tempel zugleich als Denkmiiler ihres Ruhms errichteten 

1) Vgl. die Scipioneninschriften b. Or. n. 555 Quoiei vita defecit, non 
honos. Honore is hie situs, quei numquam rictus est virtutei. n.558 Mors 
perfecit tua ut essent omnia brevia, honos Jama virtusque. 

2) Liv. XXVIt, 25, Val. Max. I, 1, 8, Pint. Marcell. 21 u. 28, Becker 
Handb. I, 509. Spater scheint der Verfall des Gebiiudes von selbst die 
Zerstreuung jener Kuustzierden zur Folge gehabt zu haben, bis Vespasian 

es von neuem herstell'en und von guten Meistern ausmahlen liefs. 

3) Cic. de Leg. If, 23, Plut. de Fort. Ilo. 5. 
4) Becker S. 405If. Dock liifst sicb gegen die Lage auf dem Capitol 

Manches einwendeu. 
5) Vgl. Or. n. 1842 Virtuti et Honori L. Ulpius Marcellus Leg. Mug. 

etc. n. 3681 L. Firmio L. F. Prim. Pil. Tr. Mil. etc. Honoris et Virtutis 
caussa. 
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und in diesem Sinne ausstatteten, daher der von Marius erbaute 
Tempel wiederholt ein monumentum Marii genannt wird. Die 
Kopfe der beiden Gutter sielit man auf verschiednen Munzen der 
Republik 1). Ilonos erscheint inimer knabenhaft jugendlich mit 
dichten Locken und eiiiem Lorbeerkranz, die weiblicbe Virtus 
aucli jugendlich und gelockt, aber mit reich verziertem Helm. 
Dem Ilonos ist der Kopf des Triumpus 2) auf den Munzen der 
Papia ziemlich ahnlich, nur dafs er ein reiferes Alter zeigt und 
hinter ihm ein Tropaon zu sehen ist, obwohl auch Yirtus bis- 
weilen neben eincm solcben, also als triumphirende erscheint. 
Einen eignen Festtag batten beide, Honos und Yirtus, am 29. 
Mai, welchen Tag Augustus dazu bestimmte3). Auch auf den 
Munzen der spateren Kaiser, des Galba, des Vitellius, des M. 
Aurel u. A. erscbeinen sie oft und zwar in ganzer Figur, Virtus 
gerustet und als siegreiche Ueberwinderin der Feinde, Honos 
friedlicb und mit dem Fullhorn. — Endlicli fehlte es dieser 
spatern Zeit auch nicht an einem eignen Cultus der Friedens- 
gottin 

Pax 

welche eigentlicb den befriedigten und beruhigten Zustand eines 
Landes bedeutet, wo der Ackerbau und alle Iuinste des Friedens 
gedeihen, derm das Wort hangt zusammen mit paciscor und 
pacatus, vgl. Tibull I, 10, 45 ff. Doch dachte man gewohnlich 
an den Gegensatz des Kriegs, in welchem Sinne zuerst Augustus 
der Friedensgottin einen Altar im Marsfelde stiftete, an welchem 
dreimal im Jabre, am 30. Januar, am 30. Marz und am 4. Juli 
geopfert wurde4). Hernach, als die Herrschaft der Julier auf- 

1) Vgl. die Munzen der Aquillia, der Lollia and der Fufia Mucia. 
2) Plin. H. N. XXXV, 4,10 Super omnes Divus Augustus in foro 

suo celeberrima in parte tabulas duas (posuit) quae Belli faciem pictam 
habent et Triumplium. Virtus in ganzer Figur bei einem Tropaon, ihr 
rechter Fufs auf einem Harnisch u! s. w. auf den M. der Poblicia (Mal¬ 
leolus). 

3) Dio LIV, IS, Kal. Const. Auf M. Hadrians beziebt sich die Vir¬ 
tus Augusti auf seine riistige Jiigerkraft, auf M; Galliens erscheint die 
Virtus Augustorum mit den Attributen des Hercules. Nach Zosimus 
V, 41 erregte die Einschmelzung eines Bildes der Virtus von edlem Metall 
zur Zeit der Gothenkriege eine allgemeine Bestiirzung in Rom. 

4) Ovid F. I, 70911'., Ill, 881, Fast. Praen. III Kal. Febr., Amitern. 
IV Non. Iul., Dio LIV, 35. Die verschiedenen Tage bezogen sich auf ver- 
schiedene Dedicationen. 
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horte und die Furie des Burgerkriegs von neuem wuthete, 
konnte Galba zuerst auf die Ebre Ansprucb machen, dor Stadt 
Rom und dem romischen Reiche den Frieden wiedergegeben zu 
haben1), bis endlicb Vespasian den grofsen und prachtigen 
Friedenstempel in der Niihe des Forums erricbtete, welcher zu 
den scbonsten Monumenten der Dvnastie der Flavier gehorte. 
Er war mit vielen Kunstwerken von ausgezeicbnetem Werthe 
verziert, hatte aber das Schicksal unter Commodus ohne siclit- 
bare Veranlassung zu verbrennen, woruber sicb eine grofse Auf- 
regung im Volke verbreitele. Die gevvobnlicben Attribute dieser 
Friedensgottin sind der Oelzweig nnd der Stab des Friedens 
(caduceus) oder ein Fullhorn2). Auf einigen Munzen erscbeint 
sie geflugelt wie die Siegesgottin und in Begleitung einer Scblange, 
welcbe an Minerva erinnert, ferner mit einer eigenthumlichen 
Bewegung des Kleides von der Brust zum Gesicbte, welcbe sonst 
der Nemesis eigen ist und in dieser Uebertragung auf das gbtt- 
liche Verliangnifs des Krieges deutet; daher man diese wahr- 
scheinlich dem Nemesisdienste zu Smyrna entlelinte Figur der 
Friedensgottin Victoria Nemesis genannt bat3). Eine andre der 
Pax verwandte Personification ist die Securitas P. R., eine las- 
sig dasitzende Figur, deren Linke mit der Lanze bewaflnet ist, 
vvabrend sie ibr Ilaupt in der Recbten ruhen lafst. 

d, Freiheits-, Glucks - und Segensg otter. 

Diese Reihe mag erofl'nen 

1) Zuerst erscheint die Pax Augusti auf den M. Galbas. Mulier 
sta?is armorum acervum admota face comburit s. cornucopiae, ein oft 
wiederkclirender Typus, der sich dureh die oben S. 530 besprochene Sitte 
erkliirt. Hernach folgen die M. Vespasians mit den Inschriften Pax Au- 
gusti, Pad Augusti, Pad Orb. Terr. Aug., Pads Event, und ent- 
sprechenden Typen. Uebcr den Friedenstempel s. Becker S. 437 if. und 
meine llegionen S. 127. 

2) Eine Pax giaube ich auch in einer der Figuren des scliii»en Reliefs 
der Villa Albani, Mon. dell’ Inst. 1844 t. IV vgl. Annali p. 155 sqq. zu er- 
kennen. Antoninus Pius ist hier von zvvci vveiblichen Figuren begleitet, 
deren eine sicher Roma ist. Die andre nennt der Erkliirer Felicitas oder 
Abundantia, doch deutet der caduceus bestimmt auf die Pax, wie denn auch 
Roma durch das Abnehmen des Webrgehenks als cine friedliche characte- 
risirt vvird. Antoninus Pius liebte den Frieden iiber Alles, s. Iul. Capi- 

tolin. 9. . 
3) Eckhel D. N. VI, p. 236 sq. Zuerst erscheint diese Figur aul einem 

Golddenar des Vibius Varus, dann auf einer aul Claudius gescblagenen M. 

aus Smyrna. 
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Libertas 

deren Name mit dem des Iup. Liber, Liber Pater und der Libera 
zusammenhangt, also eigentlich den heitern Genufs eines von 
den Gottern der Fruchtbarkeit gesegneten Lebens, Sorglosigkeit 
und Ausgelassenbeit bedeutet, bis spiiter im Sinne des romi- 
schen Staatsrechts die Freibeit des Burgers im Gegensatze zur 
Sklaverei, noch spater die Befreiung vom Joche der Tyrannei 
darunter verstanden wurde. So ist auch das Bild der Libertas 
auf den romischen Familienmimzen das einer sehonen und 
reicbgeschmuckten Frau, die sich von der Venus nicht sehr un- 
terscbeidet, dahingegen unter Brutus und Cassius die Attribute 
des Dolcbs und der Freiheitsmiitze (pileus libertatis) hinzutre- 
ten. Wo das oft erwahnte Atrium Libertatis der Republik ge- 
legen ist nicht sicher auszumaehen 1). Es war ein Geschaftslo- 
cal des offentlichen Lebens, wo Gesetze und Bekanntmachungen 
angeschlagen, die Censoren ihr Bureau und ihr Archiv hatten, 
Manumissionen vorgenommen, gelegentlich aber auch Verhaftete 
untergebracht wurden. Aufserdem gab es einen eignen T. der 
Libertas auf dem durch so manche Erinnerungen der commu- 
nalen Freibeit geweihten Aventin. Er war gestiftet von Ti. Sem- 
pronius Gracchus, dem Vater des Siegers bei Benevent, welcher 
die lustige Feier dieses Siegs, dem so viele Sklaven ilire Freibeit 
verdankten, mit unverkennbarer Beziehung auf diesen Umstand 
durch ein Gemfdde in jenem Tempel darstellen liefs (Liv. XXIV, 
16). Endlich wird noch ein Atrium Libertatis erwahnt, welches 
Asinius Pollio erbaute oder wieder herstcllte und darin die erste 
offenlliche Bibliothek grundete2). Es war an den Iden des April 
dedicirt worden, daher dieser Tag fortan der Libertas und dem 
Iup. Victor zugleich heilig war (Ovid F. IV, 621). Unter den 
Kaisern verstand man unter Libertas die Befreiung von dem 
Joche des Despotismus im Gegensatze zu dem milderen Regi¬ 
ment d«r besseren Kaiser, daher auch die unter Claudius und 
Galba geschlagenen Miinzen von wiederhergestellter Freiheit re- 

1) Becker S.458IF, meine Regionen S.144. Interessant ist die IVacIi- 
richt von P. Corn. Lentulus, dem Consul d. J. 592 b. C. Gran. Licinian. 
fragm. ed. Pertz p. 30, derselbe babe im Auftrage des Senats in Campanien 
Liindereien aufgekauft um daraus Gemeinfeld zu bilden, J'orviamque agro- 
rum in aes incisam ad Libertatis fixam reliquit, quam postea Sulla corru¬ 
pt l. Vermuthlich ist von dem T. auf dem Aventin die Rede. 

2) Becker S. 460. 
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den. Commodus hatte vor dein Senat sein eignes Bild im Co¬ 
stume des Hercules mit gespanntem Bogen aufgestellt, ein Sym¬ 
bol seiner unermudlichen Grausamkeit und Gewaltthatigkeit. 
Nach seiner Ermordung hatte der Senat nichts Eiligeres zu thun 
als dieses Bild umzustiirzen und daftir das der Freiheit aufzu- 
stellen (Herod. I, 14). Ferner gehort hieher 

Spes 

die Gdttin der Hoffnung, zunachst der Hoffnung des Pflanzers 
und Gartners, dann die der schwangern Frauen, endlich die der 
Hoffnung auf eine fruchtbare und gedeihliche Zukunft uber- 
haupt. llir Bild wifd uns durch die romischen Munzen und 
andre Bildwerke oft vergegenwartigt, wie sie mit der L. das Ge- 
wand zierlich emporhebend, in der R. eine noch geschlossene 
oder eben im Aulbrechen begriffene Bliithe tragend leise einher- 
scbreitet, wie das Madchen aus der Fremde, eine rechte Fruh- 
lings- und GartengSttin; auch liegt bei diesen Bildern unver- 
kennbar der alte Typus einer Venus der Garten zu Grunde1). 
Wo ilire Bilder einer freieren Auffassung folgen, wie in einem 
Relief aus Rom, da ist sie doch mit Blumen bekranzt und die 
Verkunderin einer gesegneten Erndte, auf welcbe die Aehren 
und Mohnkople in ihrer Hand hinweisen, sammt der Unler- 
schrift, laut welcher ein Pfortner des T. der Venus in den Gar¬ 
ten des Sallust dieser Spes einen Altar weihte. Im Verlaufe des 
ersten punischen Kriegs wurde ihr ein eigner,' spater wiederholt 
erneuerter Tempel am Forum Olitorium gestiftet, vermutblich 
mit Rticksicht auf die Gartner und Pflanzer, welcbe dort ihr Ge- 
miise feilboten. Aufserdem gab es eine Spes vetus vor dem es- 
quilinischen Thore, in der Gegend der Horti Pallantiani d. h. 
der Porta Maggiore, wo inehrere grofsere Garten neben einan- 
der lagen und die ganze Vorstadt nach diesem Tempel genannt 
wurde2). Im romischen Kalender war der erste August der 
Spes am f. Olitorium geweiht und der Geburtstag des Kaisers 
Claudius, welcher deshalb diese Gottin sehr verehrte, daher ihr 

1) Vgl. Gerhard iiber Venusidole, B. 1845, 0. Muller Handb. S. 669 
Ausg. 3. Das Relief b. Boissard IV p. 130, vgl. Tibull. I, 1, 9 nec Spes 
(lestituat, sed jrugum semper acervos praebeat et pleno pinguid rnusta 
lacu. Ueber deu T. der Spes s. Becker S. 601. * 

2) S. Becker S. 550, meiue Regionen S. 131. Aucb in Ostia gab es 
einen T. der Spes, Or. n. 3882. 
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Bild auf seinen Munzen oft za seben ist. Sie war in dieser Zeit 
schon ganz zur Glucksgottin im gewobnlichen Sinne des Worts 
geworden, welche roan an Geburtstagen, Hochzeiten und ahnli- 
chen Veranlassungen anrief, daher sie nicht selten das Fullhorn 
tragt oder mit der Juventas und der Fortuna zusammen ge- 
nannt wird1)- Da der Begriff der Hoffnung dadurch in das 
Gebiet einer unbestimmten Erwartung verschoben wurde, so 
pflegte man nun auch wobl bei Dedieationen Bonae Spei zu sagen, 
welche scbon Cicero in Catil. II, 11, 25 als gute und ruhige Zu- 
yersicht dem Pessimismus und der radicalen Verzweiflung ent- 
gegenselzt. Eine andre Personification der Fruchtbarkeit und 
des positiven Glucks ist 

Felicitas 

welche insofern von der Fortuna wohl zu unterscheiden ist. 
Denn diese ist nur die indifferente Schicksalsgottin, welche so- 
wohl gunstig als leidig sein kann (bona Fortuna, mala Fortuna), 
jene dagegen ist unter alien Umstanden der befruchtende und 
anhaftende Segen des Glucks, wie dieses scbon der Name Feli¬ 
citas aussagt, welcher mit feo, fetus, fecundus zusammenhangt. 
So sagte man felices arbores von frucbttragenden Baumen, felices 
pueri und puellae von solchen Ivindern die aus einer noch blii- 
henden und gesegneten Ehe stammten2), und forderte diese Art 
von felicitas d. h. bei guter und bliihender Abkunft einen scho- 
nen und gesunden Leib besonders von alien Priestern, zumal 
von den Vestalinnen. Auch sagte man in demselben Sinne Venus 
felix (S. 394), Mercurius felix (auf Munzen des Postumus), Por- 
tus Traiani felix von dem Ilafen an der Tibermundung, welcher 
vorzuglich dazu diente den zur See herbeigefiihrten Kornbedarf 
fur die Stadt zu sammeln und zu speicbern; wie die Backer und 
abnlicbe Gewerke an ihren Hausern etwa das gewobnlicbe fasci- 
num anzubringen und darunter Hie habitat Felicitas zu schrei- 

1) Horat. Od. I, 35, 21 von der F. Antias: te Spes et alba Fides colit 
und die Tv/r] tvalnig oben S. 559. Bitder der Spes in den T. der Prane- 
stinischen Fortuna geweiht, Or. n. 1758, oben S. 562, 1. Eine Sacerdos Spei 
et Salutis Aug. in Gabii Or. n. 2193. Vgl. das Kal. Cuman. XV K. Nov. 
Eo die Caesar togam virilem sumpsit. Supplicatio Spei et Iuventae. Grut. 
1075, 1 Bonae Spei Aug. 

2) Paul. p. 92, Macrob. S. Ill, 20, 2. 3, Serv. V. A. IV, 167, Seneca 
Controv. I, 2 p. 86sqq. ed. Bip. 
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ben pllegten1). Dalier der Zuruf feliciter! beim Mahle, bei IIocli- 
zeiten, im Theater and sonst, wie es sich auch in Pompeji un- 
zuhlige male an die Wand gemalt lindet, und die alte Formel des 
Gliickswunsches bei alien festlichen und feierlichen Gelegenheiten, 
na.mentlich aucli beim neuen Jahre: Quod bonurn faustum felix 
fortunatumque sit oder die von den Consuln haufig gebrauchte 
Formel: ut ea res milii magistratuique meo, populo plebique Ro¬ 
mano bene atque feliciter eveniat 2). Endlich und vor alien ist 
felix derjenige Mensch mit welchem der Erfolg ist, diese grofse 
Gottlieit, welclie das Urtheil der Menge so oft besticht3), in wel¬ 
chem Sinne sich namentlich Sulla in rdmischer Sprache felix, in 
griechischer sitacfQodiTog zu nennen pflegte, weil die Grie- 
chen bei solchen Gliickskindern gewohnlich an eine besondre 
Gunst der Aphrodite dachten 4). Den ersten Tempel der Felici- 
las soil Lucullus in Rom erbaut haben, der dem Sulla sehr er- 
geben und von der damonisehen Macht des Gliicks so gut wie 
jener iiberzeugt war5). Er lag im Velabrum und war mit sehr 
schdnen Kunstwerken aus der Reute des Mummius verziert; als 
beim Triumphe Casars die Achse seines Wagens bei diesem 
Tempel zerbrach, gait das fiir eine sehr schlechte Vorbedeu- 
tung. Ein zvveites t. Felicitatis wurde an der Stelle der alten 
Curia Hostilia erbaut, nachdem Sulla und sein Sohn Faustus 
diese hergestellt, Casar aber den Neubau wieder eingerissen 
hatte6). Ferner gab es eine Felicitas im Marsfelde und eine Fe- 
licitas publica auf dem Cajjitol, wo sie wie Salus publica neben 
den hochsten Gottern angerufen wurde 7). Auf den Mtinzen der 

1) 0. Jahn in den Leipz. Berichten 1855 S. 75, Jbb. d. V. v. A. F. im 
Rheinl.XIlIS.lll. 

2) Marini Atti Arv. p. 274 und 581. Faustus hiingt mit faverc zu- 
sammen, fortunatus ist in dem Sinn zu verstehn wie Servius Tullius gliick- 
lich war. Horat. Od. IV, 5, 18 bildet das Substantiv faustitas, welches er 
wie felicitas gebraucht. 

3) Iuvenal S. VII, 190 felix et pulcher et acer, felix el sapiens et no- 
bilis et generosus, felix orator quoque maximus et iaculator. 

4) Plut. Sulla 34, de fort. llo. 4. Sulla feelix auf Miinzen seines 
Sohns Faustus, dem Sulla selbst diesenNamen gegeben hatte, wie seiner 
Tochter den JNamen Fausta. Vgl. nocli Appian b. c. I, 97. 105 und Plin. 
H. N. VII, 43, 44. ’EnatfQO^LTog entspricht dem lateiuischen Venustus, 
vgl. Terent. Andr. 1, 5, 10 Adeon hominem esse invenustum aid infelicem 
queinqua?n ut ego sum ! 

5) Augustin C. 1). IV, 18. 23, vgl. Becker. S. 482. 
6) Dio XL, 50, XLIV, 5. 
7) S. das Fragment eines alten Calenders aus Urbino b. Fabretti in- 

scr. p. 454 und die Acta fr. Arv. t. XV. XVI. XXXVIII. Nach dem Kal. 
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Lollia sieht man ihren Kopf mit hoher Stirnbinde, auf andern 
Miinzen fuhrt sie als Attribute das Fullhorn und den Caduceus. 
Unter den Kaisern ist viel von der felicitas Augusti oder der ein- 
zelnen Kaiser die Rede, auch von der felicitas temporum und der 
felicitas seculi, vvelclie unter verschiedenen Bildern allegorisch 
dargestellt wurden. Auch von der Laetitia temporum und von 
der Jucunditas reden und dichten diese spateren Zeiten gerne, 
wahrend die Fruchtbarkeit der Kaiserinnen durch Gebete zur 
Fecunditas verherrlicht zu werden pflegte * 1). Der Felicitas nahe 
verwandt ist 

Bonus Eventus 

eigentlich eine landliche Gottheit, denn eventus ist speciell das 
gute Gedeihen und Aufgehen der Feldfrucht2). In allgemeinerer 
Bedeutung aber bringt er jede giinstige Fiigung und Wendung 
des Lebens und des Gescbicks, daher die so oft wiederholte For- 
mel: Quod bene eveniat, wahrend das Wort eventus allein wie 
fortuna den indifferenten Sinn jeder Schicksalsfugung hat, auch 
der traurigen, selbst des Todes 3). In der griechisclien Vorstel- 
lung entspricht dem Bonus Eventus der gute Damon, aya&ds 
daif.uov, eigentlich auch ein Genius des landlichen Segens; da¬ 
her das Bild dieses griechischen Damons auf den romischen 

Antiat. wurde der Felicitas in Capitolio am 1. Juli geopfert, nacli dem Kal. 
Amitern. am 9. Oct. dem Genius Publicus, der Fausta Felicitas und der Ve¬ 
nus Victrix in Capitolio. 

1) Felicitas Tiberi auf dem neuerdings gefundnen Schwerdte, vgl. 
Sueton Tib. 5 Tiberium quidam Fundis natuui existimant, — quod rnox 
simulacrum FelicUatis ex S. C. public atum ibi sit. Schon auf der ara Au¬ 
gusti von Narbonne b. Or. n. 2489 beifst es vom Geburtstage des August: 
FIIll K. Octobr. qua die eum seculi felicitas orbi terrarum rectorem 
edidit. Supplicationes templumque Fecunditati (decretum) auf Veran- 
lassung der ISiederkunft der Poppaea b. Tacit. Ann. XV, 23. Unter M. 
Aurel wird die Fruchtbarkeit der liederlichen Faustina iun. durch Miinzen 
mit der lnschrift Fecunditas Augustae und dem Bilde des Kindersegens 
gefeiert. 

2) So das Opfer des Octoberpferdes ob frugum eventum (S. 323) 
und das Gebet bei den Ambarvalien nach Cato r. r. 141 utique tu fruges, 
frumenta, vineta virgultaque grandire beneque evenire sinas. Daher 
Bonus Eventus unter den landlichen Gottheiten b. Varro I, 1, B oben 
S. 60, 2. 

3) Vgl. die Inschriften b. Fabretti p. 409, Marini Atti p. 236, wo in 
der Grabschrift eines friih verstorbenen Kindes dieses zur Mutter sagt: 
Nolile dolere parentes, eventum meum properavit aetas, hoc dedit fa- 
tum mi hi. 
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iibertragen wurde 1). Mit der Zeit sclieint dieser Gott in der all- 
gemeinen Bedeutung eines freundlichen Geschicks noch mehr zu 
Ehren gekommen zu sein, da es spaler in Rom in der Nahe des 
Pantheon sogar einen eignen Tempel und eine Halle Evenlus 
Boni gab2). Auch wird er oft in Dedicationstiteln genannt, na- 
mentlich mit dem Wunsche eines gliicklichen Ausgangs der Un- 
ternehmungen, Reisen u. s. w. der Kaiser. Endlich mag sicb bier 
anschliefsen die Personification der fur Rom, namentlich das 
kaiserliche, so uberaus wichtigen 

Annona 

d. b. des jahrlichen Kornvorraths auf dem Markte und der davon 
abhiingigen Kornpreise3). In alterer Zeit reichte die Production 
Italiens hin urn Rom zu versorgen; ja die Preise solien damals 
unglaublicli gering gewesen sein. In aufserordentlicben Fallen 
wurde ein eigner praefectus annonae ernannt, in welchem Amte 
namentlich L. Minucius Augurinus bald nacli den Zeiten der Dc- 
cemvirn sicb um die Plebs sehr verdient gemacht halte, daher 
ibm dieselbe vor der p. Trigemina ein Ehrendenkmal stiftete. Es 
war eine Statue auf ciner aus Getreidescheffeln zusammengesetz- 
ten Saule, die man auf den Miinzen der Minucier abgebildet sieht, 
welches Geschlecht an dem Ruhme seines Vorfahren festhaltend 
aucb spiiter einen gemeinniitzigen Sinn zeigte. So erbaute M. Mi¬ 
nucius Rufus, welcher im J. 110 v. Chr. Consul war, in derselben 
Gegend eigne Hallen zur Aufspeicherung und Vertheilung des Ge- 
treides, welche unter dem Namen der porticus Minuciae aucli 
unter den Kaisern oft erwahnt werden. Und mit diesem von 
Hallen umgebenen und unter den Schutz einer eignen Ortsgott- 
heit gestellten Platze mag auch die Minucia porta und das sacel- 
lum Minucii zusammenhangen 4), welcher letztere vermuthlich 
der genius loci dieser wichtigen Getreidehallen war, wie anders- 

1) Die Attribute sind in der It. eine Schale, in der L. Aehren und 
Mohn, s. Plin. XXXV, 8,19, XXXVI,5,4. Eben so auf Miinzen des Galba 
und Titus mit der Inschr. Bon. Event. 

2) Aminian Marc. XXIX, 6, 19. Vgl. Or. n. 907 und 1780 ff. 
3) Cato b. Gell. N. A. II, 28 IS on lubet scribere quod in tabula apud 

Pontificem Max. est, quotient! annona cara, quotient! lunae aid solis lumini 
caligo aut quid obstiterit. Vgl. Plin. FI. N. XVIII, 3, 4. 

4) Paul. p. 122 Minutia porta Romae est dicta ab ara Minuti, quern 
deurn putabant. Ib. p. 147 Minucia porta appellata est eo quod proximo 
essct sacello Minucii. Vgl. Becker S. 1G4 und meinc Reg. S. 168. 
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wo ein Genius fori Yinarii, ein Genius conservator Horrcorum 
Galbianorum u. dgl. in. erwiihnt werden. Mit der Zeit wurde 
dann die Kornzufuhr zur See immer wichtiger, daher Pompejus 
dadurch dafs er das Meer von den Seeraubern reinigte und jene 
Zufuhr von neuern regelte noch in den Zeiten Trajans neben 
diesem als Wohlthater genannt wurde. Darauf erfolgten die von 
einer Generation zur andern aufgeschobenen, zuletzt ganz uner- 
lafslich gewordenen Bauten und Reslaurationen an der Tiber- 
raiindung, namentlich die des Claudius (dessen Yerdienste 
urn den Ilafen und die Annona sich Nero aneignete) und Trajan, 
durch welche fiir die Bediirfnisse und somit auch ffir die Rube 
der grofsen Stadt hinlanglich gesorgt wurde 1). Seitdem er- 
sclieint aucli die Personification der Annona nicht selten auf 
Miinzen und andern Denkmalern, mit und olme Ceres, meist 
wird sie durch das Fullhorn und ein neben ihr stehendes Ge- 
treidemaafs characterisirt2). Die meiste Zufuhr kam in diesen 
Zeiten aus Africa d. h. aus Numidien liber Iiarthago und andere 
Seeplatze und aus Aegypten fiber Alexandrien, daher auch in 
diesen Stadten in Bildern und Denkmalern der Annona Urbis ge- 
dacht wurde 3). Auf den romischen Denkmalern war sonst auch 
die Copia (daher cornuCopiae), Abundantia und ihr enlsprechend 
die Liberalitas der Kaiser eine sehr gewbhnliche Figur. 

e. Virtutes. 

Cicero macht aus den consecrirten Tugenden eine eigne Ab- 
theilung der Gotterwelt (S. 64), so gelaufig war seiner Zeit diese 
Art von Personification geworden. Indessen kann unter den von 
ihm erwalmten nur die Fides fur alt gelten, und auch diese nicht 

1) S. meinen Aufsatz in den Leipz. Berichten 1S49 S. 8ff., 27 ff., 146 
und die Miinzen Neros mit der Inschrift Annona Angus ti, Ceres. 
Vgl. das Sclireiben Aurelians an den Praef. Annonae in Rom bei FI. Vopisc, 
47 Ncque enim populo Romano saturo quicquam potest esse laetius. Per¬ 
sonification der Fames b. Ovid Met. VIII, 79911'. 

2) Brunn in den Annali dell’ Inst. Arch. 1S49 p. 135sqq. 
3) Vgl. die Inschrift aus Rusicada, einem Hafenorte Numidiens, bei L. 

Renier Inscr. de l’Alg. 1 n. 2174 statuas duas, Genium patriae nostrae et 
Ann on am Sacrae Urbis, sua pecunia posuit, und die aus Rom b. Or. 
n. 1810 Annonae Sanctae etc. Die Alexandriner pflcgten darauf zu 
trumpfen, dal's Rom ohne sie gar nicht bestehen kb'nne, quodque in suo flu- 
mine, in sitis navibus vel abundantia nostra vel fames esset, Plin.Panegyr. 
31, vgl. oben S. 513, 2. 
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als Tugend ini gewohnlichen Sinne ties Worts, sondern als eine 
sittliclie, aus dem Dienste des Jupiter abstrahirte Macht, aufwel- 
cher alleZuverlassigkeitim oflentlichen und biirgerlichen Verkehre 
beruhte (S. 224). Nicht viel antlers verhalt es sich mil tier Con¬ 
cordia, Pudicilia und Mens, welche zum Theil nachweisbar zum 
Theil wahrscheinlich aus den Culten der Venus, tier Juno, tier 
Forluna abstrahirt sind, bis endlicb nach solchen Vorbildern 
auch dieser Trieb der Consecration immer freier und eigenmach- 
tiger schaltete, namentlich in den Zeiten der griechischen Bildung 
und unter den Kaisern. Eine der altesten Gestalten ist die tier ° 

Concordia 

d. h. der Einlracht zvvisclien den Biirgern, den Mitgliedern eines 
Geschlechts, einer Familie u. s. w. Im Verlaufe tier Republik ist 
sie meist pobtisch gemeint, als gute Eintracht tier Stande, deren 
Zwietracht den Staat so oft in die auTserste Gefahr bracbte; da- 
ber sie der Venus Cloacina nalie stebt und ursprtinglich wold 
nur eine Nebenform jener concilia torischen Venus war, welche 
wir S. 383 bei den Latinern und in Rom nachgewiesen haben. 
Wiederholt wird nach bedeutenden Krisen, wenn sich die Stande 
endlich wieder versohnt haben, der Concordia ein Heiligthum ge- 
stiftet: zuerst von Camill nachdem im J. 387 d. St., 367 v. Chr. 
durch die Licinischen Gesetze ein neuer Botlen der Verfassung 
gewonnen und das gute Vernelnnen wiederhergeslellt war. Hochst 
wahrscheinlich lag dieser Tempel da wo noch jetzt die Ruine der 
Concordia zu sehen ist, gleich hinter dem Bogen des Septimius 
Severus, wo er nachmals von Tiberius von neuem erbaut wurde1). 
Weiter wurde wieder nach einer bedeutenden Verfassungskrise 
von dem merkwiirdigen Parvenu dieser Jahre, dem Aedilen Q. 
Flavius (S. 143) auf der area Vulcani, also gleich iiber dem Co- 
mitium, eine kleine Capelle der Concordia geweiht, welche den 
sehr erbitterten hohen Adel der Stadt dem Volke wiedergewinnen 
sollte 2). Fcrner erbaute der Consul Opimius, der Sieger iiber 
C. Gracchus, im Auftrage des Senats im J. 121 v. Chr. einen 
dritten T. der Concordia, welcher vermuthlich mit der gieichfalls 
von ilirn erbaulen Basilica Opimia zusammenhing3). Endlich 

1) Ovid F. I, 641 ff., Plut. Camill. 42, Becker S. 311. 
2) Liv. IX, 46, Plin. XXXIII, 1, 6, oben S. 528. 
3) Appian b. c. 1, 26, Plut. C. Gracch. 17, Varro 1. 1. V, 156 Senacu- 

lum supra Graecostasim., ubi aedis Concordiae ct basilica Opimia. Vgl. 
Augustin C. D. Ill, 25. 
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gab es auch auf der Burg (in Arce) einen T. der Eintracht, der 
zu Anfang des zvveiten punischen Kriegs auf Veranlassung einer 
glucklich beigelegten Meuterei im Heere gestiftet wurde1). Der 
Stiftungstag dieser Concordia in Arce war der 5. Febr., der der 
Concordia des Camillus dagegen wabrscbeinlicb der 16. Jan., an 
welcbem Tage wenigstens Tiberius seinen neuen Tempel ein- 
vveihte. Aufserdem wurde die Gottin der Eintracht bei dem Fa- 
milienfeste der Caristien im Februar (S.485) und am 1. April, 
dem Tage der Venus und der Fortuna Virilis, von den verhei- 
ratheten Frauen angerufen, in diesen Kreisen also als das gute 
Princip des Familienlebens. Auch betete man zu ihr am 30. 
Marz, dem Tage der Pax, wo man sie neben dieser und dem 
Janus und der Salus (Ovid F. Ill, 881), lauter begriffsverwandten 
Gottheiten anrief. Einen andern Character nahm dann freilich 
auch diese Gottin unter den Kaisern an, da sie fortan meist als 
Augusta auftrat d. b. dem personlichen Inleresse des Kaisers 
und der kaiserlichen Familie untergeordnet wurde. Schon Li- 
via, die Gemahlin des August, stiftete mit Beziehung auf diese 
Ehe, obschon sie den Frieden in seinem Hause untergrub, ein 
neues Heiligthum der Concordia, welches auf dem Platze der 
Porticus Livia lag und am 11. Juni seinen Stiftungstag feierte 
(Ovid F. VI, 631). Auch Avar es Livia, welche jenen alten T. 
der Concordia beim Bogen des Severus unter dem Namen einer 
Concordia Augusta wiederherstellte, obwohl sie die Einweihung 
ibrem Erstgebornen Tiberius uberliefs, welcher dieselbe am 16. 
Jan. des J. 10 n. Chr. vor seinem letzten Feldzuge am Rhein in 
seinem und seines verstorbnen Bruders Drusus Namen voll- 
zog2). Das sonst sehr einfacbe und wiirdige Bild der Concor¬ 
dia, deren Kopf auf alteren Miinzen mit einem bohen Diadem 
und einem dichten Sclileier verseben ist, war in diesem mit vie- 
len kostbaren Kunstwerken verzierten Tempel mit Lorbeer be- 
kranzt3), eine Beziehung auf die Siege der beiden Sohne der 

1) Liv. XXII, 33, Fast. Praen. Non. Febr. Kurz vor dein Tode Ca- 
sars wurde ein T. der von ihm hergestellten Eintracht und ein jahrliehes 
Fest derselben beschlossen, docb kam der Bcscblufs nicht mebr zur Aus- 

fiihrung, Dio XL1V, 4. ' 
2) S. Fast. Praen., Ovid F. I, 637 IT., Sueton Tib. 20, Dio LV, 8. Aucb 

die Inschriften erwiihnen dieses Tempcls oft, s. Or. n. 25. 26. 1811. 1812. 

2442 u. a. 
3) Ovid F. VI, 91 Venit JpoUinea, Ion pas Concordia lauvo nexa 

comas, placidi numen opusque ducts. Vgl. das Bild der Concordia auf den 
M. der Vinicia, wo sie gleichfalls einen Lorbeerkranz triigt und mit Hals- 
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Livia, welche der niclit weit davon am Eingange des Capitolini- 
schen Clivus gelegene Triumphbogen des Tiberius nocli writer 
ausfiihrte. -Spater ist Concordia niclit. selten ein Bild der ehe- 
lichen Eintracht und des ehelichen Segens im kaiserlichen Ilause 
z. B. auf verschiednen unter Antoninus Pius, M. Aurel und Coin- 
modus geschlagenen Miinzen* 1). Oder es wurde auch wohl die 
Eintraclit der kaiserlichen Bi nder gefeiert, wie die zwischen den 
sicli aufs Blut hassenden Sohnen des Septimius Severus, Geta 
und Caracalla, hei welcher Gelegenheit Concordia das ihr vom 
Senat zugedachte Opfer selbst vcreitelte (Dio LXXV1I, 1). End- 
lich wurde Concordia auch aufserhalb Roms viel verehrt, entwe- 
der in demselben Sinne einer die versehiedenen Elemente d(>s 
biirgerlichen Lebens verbindenden Kraft oder wie die hellenisfi- 
sche cOf.wvoia d. h. als Eintracht verschiedner durch Reli¬ 
gion und Vertrag verbundener Stiidte2). Eine freiere Abstrac¬ 
tion ist 

Piet as 

die Gottin der natiirlichen Hingebung in dem Pflichtverhaltnisse 
zwischen Gottern und Menschen, zwischen Eltern und Kindern 
und Blutsverwandten uberhaupt, dem Vaterlande und seinen 
Sohnen. Einen eignen Tempel hatte diese Tugend am forum 
Olitorium, wo spater das Theater des Marcell erbaut wurde, in 
welchem die bekannte Geschichte als Veranlassung erzahlt wurde. 
Ein armes junges Weib aus dem Volke, die ein Kind an der 
Brust hatte, babe einen Voter gehabt (nach Andern war es die 
Mutter), welcher wegen eines Verbrechens zum Tode verurtheilt 
in strenger Haft gehalten wurde. Vergebens versucht sie dem 
Vater Nahrungsmittel zuzufuhren, docli liifst man sie endlich zu 
ihm, worauf der Gefangnifswarter sie eines Tages uberrascht, wie 
sie den Hunger des Vaters mit ihrer Brust stillt: ein so ruhren- 

band und Ohrenschmuck verselin ist, wiihrcnd der iiltcre Kopf auf den M. 
der Aemilii Lepidi nocb ganz einFach und strenge ist. 

1) Verbundne Hiinde und die ziirtliche Taube (Horat. Ep. I, 10, 4) die- 
nen als Symbol der Eintracht, wall rend Concordia selbst, behaglich da- 
sitzend und auf ein Bild der Spes Augusta gelehnt, auf den zu holFenden 
Segen deutet. Vgl. Gerhard Venusidole t. VI S. 11 If. 

2) L Renier Inscr, de'l’AI^’. 1 n. 1868 Concordiae coloniarum Cirten- 
sium. n. 1522 Concordiae Populi et Ordinis, quod sumtus reip. manibus 
copiisque relevaverinl. Or. 151 Concordiae Agrigen tin arum S. Vgl. 
Mommsen I. N. n. 4221. 4455. 

Preller, Rom. Mylhol. 40 
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ties Beispiel der Pietat, dafs man beiden das Leben schenkt und 
auf derselben Stelle jenen Tenipel zu erbauen bescbliefst. Eine 
jener wandernden Geschichten, die an mehr als einer Stelle als 
Ortslegenden auftreten, wie man denn in Athen dieselbe Ge- 
schichte erzahlte und bier den Vater Mykon nannte, dessen 
Name in der Ueberlieferung mit dem beruhmteren Kim on ver- 
tauscht wurde 1). In Wahrheit war jener Tempel (lurch M. Aci- 
lius Glabrio in tier Schlacht bei den Thermopylen vom J. 191 v. 
Chr. gelobt worden, worauf ibn dessen Sobn gleiches Namens 
einweibte. Aufserdem wird noch eine Pietas beim FJaminischen 
Circus erwahnt, wo am 1. Dec. geopfert wurde2). Als im J. 22 
n. Chr. Livia bedenklich erkrankte, macbte Tiberius ibr zu Eb- 
ren allerlei Anstalten, welcbe vom Senate (lurch eine Stiftung 
zu Ehren der Pietas Augusta verherrlicbt wurden 3), daber diese 
Gottin aucb auf den Miinzen dieser Jabre oft erscheint, ein ern- 
stes Frauenbild mit Scbleier und Diadem. Sonst ist der Storcb 
das Symbol dieser Tugend4), Aeneas aber, der seinen Yater 
und die Penaten aus dem Brande rettende, das mythologische, 
Antoninus Pius wegen seiner Dankbarkeit gegen Hadrian das ge- 
scbichtliche Beispiel der Pietat. Weiler die weibliche Tugend der 

Pudicitia 

welche das Weib in demselben Maafse ziert wie die Tapferkeit, 
virtus, den xMann5). Eine alte Capelle der Pudicitia patricia, wo 
die Matronen patriciscber Abkunft opferten, gab es auf dem 
Forum Boarium. Einige bielten sie fur identisch mit der dorti- 

1) Fest. p. 209 pietati, Liv. XL, 34, Plin. VII, 36, 36, Val. Max. II, 
5, 1, V, 4, 7 u. a. Hygin. f. 254 Xanthippe Myconi patri incluso carceri 
lacle suo alimentum vitae praestitit. 

2) Kal. Amitern. Iul. Obseq. 54 (114). 
3) Eckhel D. N. VI p. 150. Pietas Iulia d. i. Pola in Istrien, Spater 

bezieht sich die Pietas Augusta aucb wold auf die Stiftungen zu Gunsten 
armer und vervvaister Kinder, welche seit Nerva und Trajan oft gemacbt 
wurden. Alte Ara der Pietas in den Mon. d. Inst. IV t. 36. Pietati el Ge- 
nio Inferum auf einer Grabschrift Or. n. 1726. 4577. 

4) P. Syrus b. Petron. 55 Ciconia etiam grata, peregrina, hospita, 
pietaticultrix, gracilipes, crotalistria. Vgl. die Miinzen b. Riccio t. 4, 5 ; 

52, 1. 2. 
5) Liv. X, 23 Hone ego aram Pudicitiae plebeiae dedico vosque hor- 

tor ut quod certamon virtutis inter tiros in hac civitate tenet, hoc pu¬ 
dicitiae inter malronas sit. 
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gen Fortuna, welche gleiclifalls speciell die Frauen anging, so 
dafs diese Capelle wohl in ihrein Tempel zu suchen ist>). Ein in 
den Kreisen der romischen Damenwelt ausgebrocliener Streit, 
welcher zur Characteristik der standischen Leidenschaften in 
den alteren Zeiten der Republik dient, hat uns das Andenken an 
diese Stiftung erhalten. Aus einem alten patricischen Ilause, 
dem der Virginii, war eine Tochter an den plebejischen Consul 
des J. 458 d. St., 296 v. Chr. L. Volumnius verheirathet. 
Solcbe Miscbeben waren niclit weniger verbafst als die vielen 
Rechte und Freiheilen, welche sich die Plebs in jenen Jab- 
ren errungen hatte: also wollten die hochedelgebornen Da- 
men der Virginia nicht mehr den Zutritt zu jenem Got- 
tesdienste erlauben. Umsonst bewies sie dafs sie alien Re- 
dingungen desselben geniige d. h. dafs sie immer keusch gewe- 
sen und demselben Manne noch vermaldt sei, dem sie als Jung¬ 
frau in sein Ilaus gefolgt war, welches durch biirgerliche Ehren 
und das Gedachtnils riihmlicher Tliaten viele alte Hauser ver- 
dunkelt hatte1 2). So kam sie zuletzt zu dem Entsclilufs eine 
neue Capelle der Pudicitia plebeia in ihrem eignen Hause in der 
langen Gasse (in vico longo) zu stiften, d. b. denselben Gottes- 
dienst unter denselben Redingungen der Theilnahme fur die 
Matronen plebejisclier Abkunft. Reide Culle gerietben zuletzt 
in Vergessenheit, in einer Zeit als die romischen Frauen und 
Jungfrauen sich weder von der Sitte noch von sonst einer Re¬ 
gel des Anstandes beherrschen lassen wollten: welchen Verfall 
der pudicitia die Kundigen seit dem J. 154 v. Chr. datirten, als 
liber dem Haupte des Jupiter im Capitolinischen Tempel zuerst 
eine Palme emporgewachsen war und den Triumph iiber den 
macedonischen Konig Perseus vorbedeutet hatte, an derselben 
Stelle aber bald darauf ein Feigenbaum, das Symbol der Un- 
keuschheit, sich einnistete3). Nachmals pflegte man der Livia, 
die sich gerne an die Spitze der romischen Damenwelt gestellt 
sail, und andern Kaiserinnen, wenn es ihr Lehenswandel anders 

1) Liv. 1. c., Fest. p. 242 Pudicitiae signum. Vgl. oben S. 554. 

2) Immer ist JungPriiulichkeit und unbescholtene Sitte vor der Ehe, 
Monogamie wiibrcnd derselben d. h. die erste und einzige Ehe das wesent- 

liche Merkmal der romischen pudicitia, s. Liv. 1. c., Tertullian de exhort, 
castit. 13 Denique monogamia apud ethnicos ita in summo honore est, ut 
virginibus nubentibus univirapronuba adhibeaturetc. Vgl.deMonog. 17. 

3) Plin. XVII, 25, 38, vgl. Propert. II, 6, 25. Eine sodalitas pudici¬ 

tiae servandae wird erwahnt in dem Brucbstiick einer Inschrift bei 

Fabr. p. 462. 

40* 
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erlaubte, das Compliment der pudicitia zu machen1). Das 
Bild dieser Tugend ist das einer verschleierlen Dame, die ihre 
Rechle in ihrem Rleide verbirgt. Weiter die 

Mens 

schwerlich ein so abstracter Begrilf, wie man gewohnlich an- 
nimmt, sondern wahrscheinlich eine Nebenform der \enus 
Erycina, mit welcher zugleicb ihr auf Geheifs der sibyllinischen 
Bucher im J. 217 v. Chr. ein Tempel auf dem Capitol gestiftet 
wurde2). Beide Tempel lagen neben einander und wir wissen 
dais Venus aucli als Mimnernia oder Meminia verebrt wurde. 
Die erycinische Venus ist die himmlische, welcher man aufser 
ihren natiirlichen Eigenschal'ten auch manche geistige zuschrieb, 
daher sie in verschiedenen Beziehungen der Minerva nahe stand. 
Bei jener Stiftung, als deren Tag der 8. Juni gefeiert wurde, 
meinte man freilich wohl nur einfach die Gottin der Besinnung 
und Besonnenheit, denn es waren die kritischen Zeiten nach der 
Schlacht am Trasiinenus. Spiiter in den gleicb gefahrlichen Ta- 
gen der Cimbrischen Schlachten soli M. Aemilius Scaurus eine 
ahnliche Stiftung gemacbt liaben, in einer Zeit da schon die 
Aufklarung und die Phrase das Wort fuhrte, daber man damals 
von solchen abstracten Gottern und Gottinnen viel Wesens 
machte, wie Plutarch sagt de Fort. Ro. 5. 10. Sonsl heifst diese 
Gottin, besonders als Personification einer loyalen Gesinnung, 
auch im politischen Sinne des Worts, gewohnlich Mens Bona, 
unter welchem Namen ihr in und aufserhalb Rom nicht selten 
Statuen und Altare geweiht wurden, auch wohl neben der Fides 
und andern begriffsverwandten Gottheiten, zumal wenn nach ei¬ 
ner Periode der Aufregung wieder Ruhe und Besinnung einge- 
treten war3). Der Gegensatz ist Mens Laeva oder Mala, welche 

f) Yal. Max. VI, 1, 1, vgl. die Ara Pudicitiae zu Ehren der Plotina b. 

Eckliel D. N. VI p. 465 und dens. ib. p. 507. 
2) Liv. XXII, 10, XXIII, 31, Ovid F. VI, 241 IT. Vgl. oben S. 391. 
3) S. die Inscbriften b. Or. n. 1818—20, Mommsen I. N. n. 5611, und 

besonders die aus Lyon b. Or. n. 922, Boissieu Inscr. de Lyon p. 65 Bonae 
Menti ac Reduci Fortunae redhibiia et suseepta provincia etc. d. h: nach- 
dem die Provinz nach liingerer [Jnrube wieder zur Rube und Ordnung zu- 
riickgekehrt war. Vgl. Prop. Ill, 24, 19 Mens bona, si qua dea es, taa vie 
in sacraria done. Ovid Amor. I, 2, 31 Mens bona ducetur rnanibus post 
ierpa retortis. Pers. S. II, 8 Mens bona, farna, fides. Petron. S. 61 Post- 
quam omnes bonam mentem bonamque valetudinem sibi opiarunt. Seneca 
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tier griechischen Ate entspricht* 1). Ferner die specielleren Tu- 
genden tier 

Aequitas 

tl. h. der Billigkeit, welche sclion Aristoteles holier stellte als die 
nach dem Buchstaben des Gesetzes entscheidende Gerechtigkeit. 
Und wirklich scheint sie aucli bei den Bomern raehr gegolten 
zu haben als die Iustitia, deren schoner Kopf uns nur auf den 
Miinzen des finstern Tiberius begegnet, dahingegen die Aequi- 
tas in Bom und Italien oft verehrt und im Bible dargestellt wor- 
den zu sein scheint. So ist neuertlings die in grammatischerHin- 
sicht merkwurdige Inscbrift Aeceliai Pocolom auf einer 
Scbale aus Yulci zur Sprache gekomrnen, in welcber man eine 
altere oder provincielle Form fur Aequitatis poculum erkannt 
bat2). Aufserdem wird Aequitas als Goltin genannt von Arnob. 
IV, 1 und ein Bild von ibr in den T. der Pranestmischen For- 
tuna gevveiht b. Grut. 76, 3. Endlich ist auf den Miinzen der 
Kaiser oft von der Aequitas publica die Rede und zvvar mit spe- 
cieller Beziehung auf die vom Kaiser und dem Senate gepragten 
Miinzen, welche nichts desto weniger immer schlechter wurden. 
Das gewobnliche Symbol der Aequitas ist die geoffnete linke 
Hand welche weil ungescbickter, deshalb auch ehrlicber zu sein 
schien als die rechte. Auch erscheint sie oft mit der Wage in 
der Hand, welches Attribut von ibr auf die Personification der 
Moneta iibergegangen ist, also sich speciell auf das Gewicht der 
Miinzen bezog. Dieser Tugend nahe verwandt ist die 

Clementia 

die hervorstechende Tugend Ciisars, daher man ihm und 
der Clementia, Avie sie sich gegenseitig die Hiinde reichten, 

Ep. 10, 4 roga bonam mentem, bonam valetudinem animi, deinde corporis. 
Eine M. des Pertinax ist dedicirt Menti Laudandae, Eckliel D. N. 

VII p. 142. 
1) Virg. Aen. II, 54, vgl. die Anecdote b. Seneca de Benef. Ill, 27. 
2) Ritschl de fictil. litter. Latin, antiquiss. Berol. 1853. Aecelia steht 

zuniichst fur aequitia d. i. aequitas, wie duritia oder durities f. duritas, pla- 

nitia oder planities f. planitas u. s. w., vgl. nequitia von nequus d. i. ne— 
aequus. In der Form aecetia ist das gewohnliche i der zweiten Silbe mit 

e vertauscht, vgl. mereto, soledas, oppedeis u. dgl. C aber steht fur qu, wie 

curis f. quiris, cum f. quom u. s. w., vgl. oben S. 597, 1. 
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ein gemeinschaftliches Heiligthum stiftete 1). Gleich nach seinem 
Tode hiefs es, er habe sich diesen durch seine Milde zugezogen, 
spater er sei dariiber zum Gott geworden2). Einen um so wi- 
derwartigeren Eindruck macht es, wenn man nachmals aucli den 
hartherzigsten Tyrannen, einem Tiberias und Caligula, mit glei- 
chem Lobe huldigte3). Noch andre Tugenden der Art, d. h. 
solche die man an den Kaisern vergotterte, sind die Constan¬ 
ts, welche auf den Miinzen des Claudius erscheint, dessen Im- 
becillitat man dadurch zur Characterstarke stempelte, einesitzende 
Frau, die ihre recbte Hand auf den Mund legt, weil das Schwei- 
gen und Verschweigen von jeher fur das Merkmal eines krafti- 
gen Characters gegolten bat, ferner die Liberalitas und In- 
dulgentia, die Freigebigkeit und Gnade, diese letztere schon 
ein Symptom des Despotismus 4). Endlicb die 

Providentia 

durch welches Wort bald die gottliche Vorsehung bald die 
menschliche Vorsicht und Fiirsorge bezeichnet wird, beides zum 
Lobe der Kaiser. Bald ist nehmlich von der Providentia Deo- 
rum in dem Sinne der Vorsehung die Rede welche den Kaisern 
die Herrschaft verliehen, indem sie ihnen das Scepter oder die 
Weltkugel uberreicht oder durch einen Adler aus der Hobe sen- 
det, so dafs man diese Idee etwa in die Kaiser von Gottes Gna- 
den nach unserm Sprachgebrauch iibersetzen konnte. Bald ist 
es die Providentia Augusta oder Augustorum oder auch die ein- 
zelner Kaiser z. B. Divi Caesaris, Ti. Caesaris, Divi Titi u. A., 

1) Appian b. c. II, 106, Dio XLIV, 6, Veil. Pat. II, 56, Plin. H. N. II, 
7, 5, VII, 25, 26, vgl. die M. des P. Sepullius Macer mit der Inschrift Cle¬ 
men ti a e Caesaris. 

2) Cic. ad Att. XIV, 22 vgl. den Brief des M. Aurel b. Vulcat. Gallic. 
Avid. Cass. 11. 

3) Tacit. Ann. IV, 74 ararn Clementiae, aram Amicitiae effigiesque 
circum Caesaris ac Seiani censuere. Vgl. Dio L1X, 16. Bei Tacit. Ann. I, 
14 wird eine ara Adoptionis erwiihnt, III, 18 eine ara Ultiouis. 

4) Vgl. die Inschrift aus Cirta b. Renier Inscr. de l’Alg. I n. 1835 M. 
Caecilius Q. f.— praeter statuam'aeream Securitatis Saeculi et 
aedieulam tetrastylam cum. statua aerea Indulg entiae Domini Ao- 
stri, quas in honore aedilitatis et triumviratus posuit et ludos scaenicos 
diebus septem, quos cum missilibus per quatuor colonias edidit, arcum 
triumphalem cum statua aerea Virtutis Domini N. Antonini Aug., 
quern ab honorem quinquennalitalis pollicilus est, eodem anno sua pecunia 
extruxit. 
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vvelche (lurch Munzen, Inschriften und andre Denkmaler ge- 
feiert vvird, in welchen Fallen also die Fursorge der noch re- 
gierenden oder schon consecrirten Kaiser fur Rom und die Rd- 
mer durch ein weises oder strenges Regiment oder aucli ganz 
materiell durch Zufuhr von Getreide u. dgl. zu verstehen ist1). 

1) Plin. Panegyr. 10 lam te Providentia Deorum primum in locum 
provexerat. Vgl. Marini Att. Arv. p. 41 und 80, Eckhel D. N. VI p. 507, 
VII p. 144, VIII p. 10 u. 24, Or. n. 689. 1826. 5822. 
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Halbgotter und Heroen. 

Eine Heldensage und einen Heroendienst im Sinne der grie- 
chischen darf man in dem alten Italian nicht suchen. Diese Er- 
scheinungen hangen aufs engste mit dem epischen Gesange und 
der epischen Dichtung zusammen, wozu es dortnun einmal nicht 
gekommen ist. Wobl aber wirkte auch bier das Bediirfnifs eines 
iibernatiirlichen Anfangs der Gescbicbte, wo die Gutter wie Men- 
schen auf der Erde leben und als Konige liber die Volker herr- 
schen, wie wir einen solchen Glauben in den Fabeln vom Janus, 
Saturnus, Faunus wirklich nacbweisen konnten; obwolil auch 
diese in dem Lichte einer patriarchalisch rubigen und friedlichen, 
keineswegs einer kriegeriscb und episch bewegten Vorzeit er- 
scheinen. Dazu kam derGlaube an dieSemonen und Indigeten, an 
die Genien und Laren, lauter halbgottlicbe halbmenscbliche Wesen, 
welche sicb zur Ausfiillung einer mythischen Yorgeschichte der 
Nation wobl geeignet hiitten. Aber iiberall fehlt jenes astheti- 
sche Bediirfnifs, jener poetiscbe Trieb der Verdichtung und Lo- 
calisirung solcher Fabeln, welcher allein zumEpos fiibren konnte, 
uberall sind solcheZiige derLandessage und des volksthumlicben 
Gesanges auf der Stufe der Mahrchendichtung steben geblieben, 
welche wobl auf einen poetischen Trieb im Volke schliefsen lafst, 
aber durch die priesterlichen und praktischen Bestrebungen der 
boheren Stande und des frail entwickelten Staatslebens, auch 
wobl durch den Zudrang auslandischer Bildung in ilirer weiteren 
Entwicldung gestort wurde. Also konnen bier auch nur wenige 
eigentbumliche und nationale Gestalten zur Sprache kommen, 
der sabinische Semo Sancus und der latinische Hercules, wel- 
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cher letzlere seincn Namen und die inythische Einkleidung sclion 
von dem griechischen Heroen erborgt hat, endlich die alteren, 
gleichfalls sehr entstellten Ziige der Aeneas- und der Roniulussage. 
Alles Uebrige ist griechischen Ursprungs, die Castoren als ideale 
Vorbilder der Ritterschaft, Diomedes, Ulysses, Telephus, Aeneas 
und Anlenor als alteste Ansiedler des sudlichen, mittleren und 
nordlichen Italiens: wie diese Fabeln, die letzten Nachkliinge der 
griechischen Nostendichtiing, durch die in Campanien, Grofs- 
griechenland und Sicilien angesiedelten Griechen sich allmalic.h 
verbreitet und durch Verschmelzung gleichartiger Sacra zuerst 
einen festen Roden gewonnen batten; darauf zum Bediirfnifs der 
conventionellen Geschichtsuberlieferung geworden waren. Aller- 
dings ist sehr vieles AlteundEinheimischegewifsverloren gegan- 
gcn. Rom war nach seiner ganzen Art und im Orange der Um- 
stande viel zu Jange und viel zu sehr mil Thaten beschaftigt, urn 
der Erinnerungen seiner eignen Vorzeit, geschweige denn der 
andern italischen Vo'ker, mil Worten und Erzahlungen pflegen 
zu mogen1). Ivdnnten wir nach andern Quellen als den romi- 
schen fiber die Sabiner und Samniter, Alba Longa und die Lati¬ 
mer urtheilen, sowiirde freilich auch die italische Sagengeschichte 
eine ganz andre Gestalt haben. 

1. Scino Sanctis oder Dius Fidius. 

-Unter diesen Namen ward bei den Sabinern, Umbrern und 
Romern ein Wesen verebrt, welches dem Jupiter in der Bedeu- 
tung des himmlischen Lichtgottes, wie derselbe sich in Rom vor- 
ziiglicb in dem Institute derFetialen und andern Ziigen eines alter- 
thfimlichen Gottesdienstes darstellt, sehr nahe gestanden haben 
mufs. Der Name Dius Fidius ist durch sich selbst klar. Dius ist des- 
selben Stammes wie Diovis, dies, dialis u. s. w. und kann in die- 
ser Verbindung, da Dius Fidius nicht fur einen Gott, sondern nur 
fur einen Genius, nach griechischer Vorstellung fiir einen Heros 
gait2), nichts Anderes bedeuten als einen das Wesen des Diovis 

1) Vgl. die Parallele zwischen Griechen und Romern bei Virgil Aen. 
VI, 847 ff., Ho rat. A. P. 323 tf., Sallust Catil. 8. 

2) Paul. p. 74 Dium quod sub coclo est extra tectum ab love diceba- 
tur et Dialis Jlamen et Dius heroum. aliquis ab love genus ducens. Dabei 
scheint die falsche Etymologie des Aelius Stilo u. A. zu Grunde zu liegen, 
welche Dius Fidius durch Diovis filius (d wie oft fur I) crkliirten, s. Varro 
1. 1. V, 60, Paul. p. 147 Medius fidius, Placid, gl. p. 353. Doch darf daraus 
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oder Diespiter in irdisclien Kreisen darstellendenHalbgott, der auf 
Recht und Ordnung sieht, hesonders im menschlichen und inter- 
nationalen Yerkehr der Eidschwure und Vertrage, der Ehe und 
Gastfreundschaft; denn Fidius hangt jedenfalls zusammen mit 
fido, fides, foedus in dem S. 168, 218 IT. und 224 entwickelten 
Ideenzusammenliange. Yon dem Begriffe des Semo ist S. 79 die 
Rede gewesen, wo wir denselben gleichfalls durch den entspre- 
chenden BegrilT des Genius zu erklaren suchten. Sancus oder 
Sangus, denn beide Formen waren gebrauclilich, hangt mit dem 
lateinischen sancio und sanctus zusammen, obwohl der alte 
StammbegrifF der Wurzel allgemeiner gewesen sein und der Na- 
turempfindung naher gestanden haben mag, wahrscheinlich so 
dafs Semo Sancus dasselbe bedeutete was Dius Fidius, ein dem 
Hi mm el entstammendes Wesen der Heiligkeit und der Treue* 1). 
Wir haben wiederholt geselin dafs solche Yorstellungen und diese 
tiefe Innigkeit einer alten Religion des Lichtes hei den Sabinern 
vorzuglich zu Hause waren; so wird auch die Verehrung dieses 
Wesens nach dem einstimmigen Berichte der Alten vorzuglich 
ihnen zugeschrieben2). Aufserdem ward Dius Fidius oder Semo 
Sancus aber auch bei den verwandten Umbreru unler den alte- 
sten und heiligsten Gottern verehrt, wie wir dieses aus den igu- 
vinischen Gebetsurkunden schliefsen diirfen, nach denen die 
Burg von Iguvium ocris Fisius d. li. collis Fidius hiefs und Fisus 
oder Fisovius Sancius d. i. Fidius Sancus gleich nach dem hocli- 
sten Gott Jupiter angerufen wird 3). 

und aus der Vergleichung mit Hercules wenigstens gefolgert werden, dafs 

er nur fiir einen Ilalbgott gait. 
1) Auch das Wort sagmina im Gebrauche der Fetialen hangt mit san- 

cire zusammen, s. oben S. 219, 1. Nach Io Lyd. de mens. IV, 58 bedeutete 
Sancus in der sabinischen Spraclie den Himmel d. h. i. q. Dius. lis scheint 
dafs man auch Sangus, us declinirte, wie Ianus, us, vgl. Liv. VIII, 20, 
XXXII, 1, Fest. p. 241 a 2. Spater sagte man gewohnlich Sanctus fur 
Sancus, vgl. Propert. IV, 9, 73 Hunc — Sanctum Tatiae composuere 
Cures. 

2) Varro 1. 1. V, 66, Ovid F. VI, 213 If., Propert. 1. c., Dionys II, 49, 

Lactant. I, 15, 8 u. A. 
3) Aufrecht und Kirchhoff Umbr. Sprachd. 2, 137. 187. Fisus verbalt 

sich zu Fidius wie das sab. Clausus zu Claudius, osk. Bansae zu Bantiae, 
gr. fie Gog {fleocsog) zu medius u. s. w. Zu ocris Fisius in Iguvium ware zu 
vergleichen die Colonic Fida Tuder Gromat. vet. p. 214. Die Bedenklich- 
keiten der Vtf., ob Dius Fidius und Semo Sancus mit Recht fiir identisch 
gehalten werden, scheinen mir insofern unbegriindet zu sein, als Semo 
Sancus offenbar etwas Anderes sagen will als das alleinige Beiwort Sancus 
oder Sancins, welches in den iguvinischen Urkunden auch als Beiname des 
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Ueberaus wichtig ist die Bemerkung des Aelius Stilo bei 
Varro 1. 1. V, 66, dafs Sancus in sabinischer Sprache dasselbe 
Wesen sei was in griechischer Hercules, denn es wird sich aus 
deni weitern Yerlaufe dieser Untersucbung berausstellen, dafs 
wirklich der griechische Name niclit allein in Rom und Latium, 
sondern auch bei den Sabinern und sonst in Italien den altern 
Namen eines gleichartigen VYesens verdrangt hat, welches mit 
dem griechischen Hercules sowohl die beroische Natur als die 
nahe Beziehung zum hochsten Gotle des lichten Ilimmels gemein 
gehabt haben mag. So erfahren wir gelegentlich dafs es bei den 
Sabinern eine eigne Klasse von Priestern gab, die sich Cupenci 
nannten und speciell fiir den Cult des Hercules * 1) d. h. also des 
Semo Sancus bestimmt waren. 

Aus ihrer Metropole Cures brachten die Sabiner unter T. 
Tatius diesen Cultus mit sich nach Rom, wo sie dem Semo San¬ 
cus oder Dius Fidius auf dem Quirinal, ganz in der Nahe ihres 
andern Nationalgottes, des Quirinus d. h. des Mars von Cures 
(S. 327), ein Heiligthum stifteten2). Die Nachrichten von diesem 
Goltesdienste sind nicht zablreich, docli fehlt es nicht an cha- 
racteristischen Merkmalen. Zunachst war Dius Fidius vorzugs- 
weise Schwurgott, wie lupiter und Diespiter, daher die alte 
Schwurformel Me Dius Fidius, welcbe dem Me Hercules oder 
Mehercule ziemlich gleicbbedeutend war3). Und zwar durfte 
nacli sabinischer Sitte dieser Schwur nur unter freiem Himmel 
geschworen werden, in welcbem Gebrauche man die alte Bezie¬ 
hung auf den Gott des Lichtes und des Tages deutlich erkennt; 

lupiter yorkomint. lupiter Sancus ist eben der hochste Gott des Lichtes 
und derTreue, Semo Sancus der ihn in den menscliliclien Verliiiltnissen des 
Rechtes und der Vertrage darstellende Genius Dius Fidius. 

1) Serv. V. A. XII, 538 Sciendum Cupencum Sabinorum lingua, sa- 
cerdotem vocari. — Sunt autem Cupenci Herculis sacerdotes. Das Wort 
ist zusammengesetzt aus cup und ancus. Jenes scheint mit dem Worte cu- 
prus zusammenzubangen, dieses mit anculus, anculare (S. 87), so dafs also 
cupenci eigentlich boni ministri sind, heilige Diener des heiligen Lichtwe- 

sens der Treue. 
2) Ovid F. VI, 213 Quaerebam Nonas Sanco Fidione referrem an 

tibi Semo Pater ? Turn mihi Sancus ait: Cuicumque ex illis dederis, ego 
munus habebo, Nomina ternafero, sic voluere Cures. Vgl. Prop. 1. c. und 

Fest. p. 241 in aede Sancus, qui Dius Fidius vocatur. Varro 1. 1. V, 52 
apud aedem Dii Fidii. Liv. VIII, 20 in sacello Sangus adversus aedem 
Quirini. In der JNahe befand sich eine porta Sangualis. 

3) Paul. p. 147 Medius fidius. — Quidam existimant iusiurandum 
esse per Divi fidem, quidam per diurni temporis i. e. dieifidem. Vgl. Ter- 

tull. de Idololatr. 20. 
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daher auch sein Tempel im Dache ein Loch hatte, damit der 
Himmel durchscheine, und wenn zu Hause bei ihm geschvvoren 
werden sollte, der Schwdrcnde zu diesem Ende aus dem Saale in 
das sogenannte compluvium d. h. den innern unbedeckten Hof 
des Ilauses hinaustrat1). Ferner war Dius Fidius ein Gott des 
offentlichen Cast- und Volkerrechts, aucli des internationalen Ver- 
kebrs und der Sicherheit der Strafsen, dalier diese unter seinen 
Scliutz gestellt waren und die alte Urkunde des von Tarquinius 
Superbus mit den Gabinern abgescblossenen Biindnisses in sei- 
nem Tempel niedergelegt wurde'2). Endlich mufs dieser Sancus 
aucli in der sabinischen Auspicienlehre eine hervorragende Be- 
deutung gehabt baben, da eine gewisse Art vonAdlern in seinem 
Schutze stand und desbalb avis Sanqualis genannt wurde. Das 
vonT. Tatius gestiftete Heiligthum auf demQuirinal wurde durch 
Tarquinius Superbus zum Tempel ausgebaut, dessen Einweihung 
aber erst in den ersten Jahren der Republik, im J. 288 d. St., 
466 v. Chr. vollzogen wurde, und zwar an den Nonen des Juni, 
welcher Tag dem Dius Fidius in colie auch in dem spatern ro- 
mischen Kalender beilig blieb 3). In diesem Tempel befanden 
sicli Spindel und Rocken sowie die Sandalen der Gaia Caecilia 
oder Tanaquil, der Gemablin des Tarquinius Prisons, welche von 
den romischen Matronen als Ideal einer treuen und gewissenhaf- 
ten Ilausfrau verehrt wurde, deren Fleifs und hausliche Tugen- 
den eben durch jeneAndenken vergegenwartigt werden sollten4). 
Auch eine eberne Statue dieser koniglichen Matrone, welche zu- 
gleich fiir eine gute Aerztin und Erfinderin von untriiglichen 
Mitteln des Gegenzaubers gait, war in diesem Tempel zu sebn: 
so dafs Sancus wohl auch, wie Quirinus und Iuno Curitis, die 

1) Varro 1. 1. V, 66 OU.ni Diovis et Diespiter dictus, — a quo dei — 
el dius el divurn, unde sub divo, Dius Fidius. I tuque indeeius perforatum 
tectum, ut ea videatur divurn i. e. coelum. Quidam negant sub tecto per 
kune deierare oportere. Non. Marc. p. 494 Fai ro Cato vet de liberis edit- 
candis: Itaque domi vituis nostri qui per Dium Fidium iurare vult, pro- 
dire solet in compluvium. 

2) Tertull. ad Nat. IT, 9 est et Sanctus propter hospitalitatem a reg-e 
Plotio (leg. T. Tatio) fan-um consecutus. Fest. p. 229 Propter viam fit 
sacrificium quod, est proficiscendi gratia Herculi auf. Sanco, qui scilicet 
dem est deus. Vgl. Dionys II. IV, 58, Horat. Ep. II, 1 , 25, Fest. p. 317 
Sanqualis avis. 

3) Dionys IX, 60, Kal. Venus., vgl. Liv. VIII, 20. Dionys iibersetzt 
Dius Fidius ungenau durcli Zeus IIlGtios. 

4) Plin. H. N. VIII, 48, 74, Plut. Qu. Ilo. 30, Paul. p. 95 Gaia Caecilia, 
Fest. p. 238 praebia. 
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Bedeutung eines Sehutzgottes der Matronen und ihrer ehelichen 
Rechte gehabt haben mag. 

Aufser diesem alten Heiligthum des Semo Sancus gab es 
ein zvveites auf der Tiberinsel, wo dieserCidlus vielleicht mil dem 
des Diiovis und des neuerdings bekannt gewordenen Iupiter Iu- 
rarius zusammenbangt (S. 238). Die Christen, welche die In- 
schrift des Bildes misverstanden, haben daraus gefolgert dafs der 
Zauberer Simon Magus von den Romern gottlich verehrt worden 
sei >). Endlicb werden Heiligthumer des Sangus oderSemo San¬ 
cus auch in Velitrae und in der Gegend von Marino erwahnt1 2). 

2. Sabinische Sagentriiinmer. 

Wir wollen bier gleich die sonst erbaltenen Sagen des sa- 
binischen Stammes anscbliefsen, da sie dem Idcenzusammen- 
bange nach hierher gehoren. Dionys II. II, 48 If. erzahlt diese 
Sagen nach Varro, einem griecbischen Schriftsteller Zenodot und 
Cato, welcher letztere am meisten Glauben verdient. Nach ilnn 
war die Hocbebene von Amiternum der eigentliclie Stammsilz 
derSabiner und ein offnerOrt (sie kannten nur solche) Testrina 
ihre Metropole d.h. derOrt, von welchem sie denUrsprung Hires 
Namens und den Heroen, welcher denselben zuerst getragen, ab- 
leiteten. Er hiefs Sabus oder Sabinus, in welchem Worte das b 
dem iiolischen Digamma gleich zu achten ist, da die nahe ver- 
wandten Samnites d. i. Sabnites auf griechisch 2(xvv'itcu und 
auf einerMunze derltaliker Safineis heifsen: wo ruber man auf die 
Vermuthung kommen konnle dafs Sabus verwandt sei mit Saur, 
in welchem Worte wir oben S. 239 eine provincielle Form fur 

1) t lustin.M. Apolog. I, 26, 56, Tertull. Apobg. 13, Euseb. Ilist. Eccl. 
II, 13 os — inl rrj nolti vfiojv rij flaailtdi. 'Piburj ,9eog h'oijiafh] y.cti 
uvSotaVTL nat) ijuie ibg Otog TtTi'u>]T(u ip t<o Tifltni noTcc/xd) ueragu 
tmv duo yfifVQwv (d. h. in Insula s. Becker Handb. I, 653), (yen’ i'myou- 
(f 'rjV cPiou(ux>]P tuvttjv ZIMn.NI A EH ZAriCTH, onto ion ZCfMovi 
41 ecp ayCtp. Vgl. die Inscbriften bei Or. n. 1860. 1861 , welche auf der Ti¬ 
berinsel gefunden sein sullen und keineswegs erdichtet siud, s. Mommsen 
J. N. n. 6770, IJenzen z. Or. p. 162. Hie eine laulet: Semoni Sanco Deo 
Fidio Sacrum Sex. Pompeian Sp. F. Col. Mmsianus Quinquennalis Decur. 
Bidentalis Donum Dedit, die andre: Sanco Sancto Semoni Deo Fidio Sa¬ 
crum Decuria Sacerdotum Bidentalium Rcciperatis Vectigalibus. 

2) Liv. XXXII, 1. Vgl. die Insehr. aus Marino bei Henzeri n. 6999 
Pkileros ex deereto XXX drum sacellum Semoni Sanco de sua pecunia 
fecit, wo die XXX viri als Obrigkeit auf cine kleine Landstadt deuten. 
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Saul oder Sol erkannt liaben. Genealogisch nannte man diesen 
Sabus einen Solm des Sancus, welcher nicht allein Nationalgott 
der Sabiner, sondern aucli ibr altester Konig gevvesen sein soil1), 
in diesem Zusammenhange aber wohl in der Bedeutung eines 
himmlischen Urwesens vvie Ianus oder Iupiter aufgefafst werden 
mufs. Die gewohnliche Sage daclite sich ibn als den ersten 
Winzer2), welcher sein Yolk wie Noah den Weinstock pflanzen 
gelebrt und dadurcb die alteste Cultur begriindet habe, so dafs 
also in diesen altesten Erinnerungen noch ganz die friedlicbe 
Beschaftigung mit Acker- und Weinbau durcbschimmert. Von 
Amiternum drangen die Sabiner erobernd weiter vor in die 
frucbtbare Gegend von Reate, wo der sabiniscbe Hercules d. h. 
Semo Sancus als Pater Reatinus, also gleichfalls als Stammva- 
ter, Griinder und altester Konig der Stadt und Landschaft verehrt 
wurde3), wie dasselbe Wesen spater aucb in Amiternum fur 
einen Hercules gait. Yon Beate endlich noch weiter vordringend 
fanden sie einen neuen Mittelpunkt in Cures, einem spater diirf- 
tigen und kleinen Orte4), von welcbem die altere Ueberlieferung. 
aber sowobl T. Tatius als Numa ableitet. Erne altertliumlicbe 
Sage liber die Entstebung dieses Orts erzahlt Dionys II, 48 nacli 
Yarro. In der Gegend von Reate sei eine Jungfrau vornehmen 
Gescblechts zum gottesdienstlicben Tanze des sabiniscben Mars 

1) Dionys I. c. Kutcov dh JHoQXiog to /utv ovnua Tip Za^ivtov tOvti 
Tid-rjraC cpqaiv iniZuftivov tov Zay/.ov, d'cu'uovog intywqiov. Sit. Ital. 
VIII, 424 Ibant et laeti pars Sanctum voce canebant auctorcm gentis, pars 
laudes oreferebant Sabe tuas, qui de patrio cognomine primus dixisti po- 
pulos magna ditione Sabinos. Augustin C. D. XVIII, 19 Sabt/n etiarn re¬ 
gem suum primum Sangum, sive at alii qui appellant Sanctum, retulerunt 

in deos. 
2) Virg. Aen. VII, 179 Paterque Sabinus vitisator curvam servans 

sub imagine falcem. lo Lyd. de Mens. 1, 5 ZapTvo? tx jrj? 7TSqI tov 

olrov yto)aying q toon'vuojg mvouaciOrj • to yao Zafiivog ovouu ciTrooiu 
y.al (pvrevTrjv oivov diacfqucdvsi. Serv. V. A. I, 532 Oenotria dicta, — 
ut Varro dicit, ab Oenotro rege Sabhiorum. Gewohnlich leiten die Alten 
den Namen der Sabiner ab von <TeptGd-at, wegen ihrer strengen Frommig- 
keit, s. Varro bei Fest. p. 343, Piin. H. IS. Ill, 17, 108. 

3) Sueton. Vespas. 12 conantes quosdam originem Flavii generis ad 
conditores Reatinos comitemque Herculis, cuius monumentum ex.stat via 
Salaria, referre etc. Vespasians Familie stanunte nehmlich aus der Gegend 
von Reate. Vgl. die Inschriften aus Reate bei Or. n. 1858. 1862 und Ritschl 
Tit. Mummianus p. IX sq. und p. XVII, und die aus Amiternum bei Momm¬ 
sen I. N. n. 5756. 5757. 

4) Virg. Aen. VI, 810 von Numa: primus qui legibus Urbem funda- 
bit, Curibus parvis et paupere terra missus in imperium magnum. 
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Quirinus gefuhrt worden. Wahrend des Tanzes in deni Ilaine 
eiit sie in heiliger Verziickung in das innere Heiligthum und wird 
dort von dem Gotte schwanger, wie Rhea Silvia in der Hohle bei 
Alba. A Is die Zeit gekommen gebiert sie einen Knaben, welcher 
zum Helden seines Volks und zum Grander von Cures bestimmt 
war. Sein Name sei gewesenModiusFabidius, wo das ersteWort 
an den Sabiner Mettus oder Metius Curtius und an den Albaner 
Mettus oder Metius Fufetius erinnert, was wieder mit dem oski- 
schen mcdix oder meddix d. i. Fiirst, summus magistratus, zu- 
sammenhangen mag, das zweite Wort an das uralte romische 
Geschlecht der Fabii, welches sich vom Hercules abzustammen 
riihmte und Gentilsacra auf dem Quirinal hatte (Liv. V, 46). 
Dieser Modius Fabidius also wird als ein walirer Held beschrie- 
ben, iibernaturlich grofs und stark und unuberwindlicher Sieger 
in alien Schlachten seines Volks. Hoch will er nicht allein kam- 
pfen, sondern auch friedlich herrschen, daher er viel Volks um 
sich versammelt und in wunderbar knrzer Zeit die Stadt Cures 
griindet, die er nach seinem Vater, dem kriegerischen Lanzen- 
gotte benannte. 

Nach einer andern Sage waren die Sabiner Abkommlinge 
der Lacedamonier und ihr Stammvater Sabus ein lacedamoni- 
scher Fliichtling, der auf wunderbaren Wegen in diese Gegend 
verschlagen sei. Dionysius II, 49 bezieht sich dabei ausdruck- 
lich auf inlandischeUeberlieferung1), so dafs wir dieselbe nicht 
allzugering achten diirfen. Gewohnlich denkt man an die strenge 
Zucht der Spartaner und Sabiner, als oh man wegen dieser Aehn- 
lichkeit der Sitten die letzteren fiir die Abkommlinge von jenen 
gehalten habe; und allerdings gefiel man sich spater in Rom in 
dieser Erklarung des erdichteten Zusammenhangs. Doch fragt es 
sich ob nicht vielmehr ein genealogisches Spiel der Griechen, 
namentlich der Tarentiner, den ersten Anlafs gegeben bat. In Ta- 
rent nebmlich nannte man nicht bios denKtisten Phalanthos einen 
Herakliden, sondern alle Tarentiner liefsen sich gernePhalanthi- 
den, also Herakliden nennen2), wie die Athenienser sich gerne 

1) i(TTOQiaig tJttyjoQLOtg keyoutvog Xoyog. Vgl. Serv. V. A. VIII, 
638, nach welchein auch Cato die Sabiner a Sabo Lacedaemonio ableitete. 
Daher es bei Sil. Ital. II, 8 heilst: Poplicola ingentis Volesi Spartana pro- 

pago , vgl. Dionys II, 46 und Sil. Ital. VIII, 412, XV, 546, wo auch die 
Claudier von Lacedamon hergeleitet werdcn. 

2) Herculeum Tarentuin Virg. Aen. Ill, 551, vgl. Horat. Od. II, 6, 11 
mit dem Comm. Cruq., Strabo VI p. 426, Iustin. Ill, 4, Steph. B. v. Idfl-rjvcu 

und Callimachus bei Schol. Dionys. Per. 376 ndvreg cc<p rlQcc/JJovg inj- 
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Thesiden nennen horten. Da nun dem griechischen Herakles dor 
sabinische Sancus entsprach, so lag es sehr nahe den Stammva- 
ter der Nation Sabos gleicbfalls fiir einen Herakliden und Ab- 
kommling von Lakedamon auszugeben, wodureh die Tarentiner 
und Samniter, welche wie Apulien mil Tarent in lebhafter Ver- 
bindung standen und auch die griechische Bildung fruhzeitig von 
dort angenommen batten, von selbst zu nahen Verwandten wur- 
den. Wird uns doch bei Strabo Y p. 250 ausdriicklich von den 
Samnitern iiberliefert, dafs nacb Einigen Lakedamonier sich un- 
ter ihnen angesiedelt hatten und dariiber das Volk so viel Nei- 
gung zur griechischen Sitte und Bildung bekommen babe. Es 
sei, setzt er hinzu, dieses eben nur eine Erdichtung der Taren¬ 
tiner, welche ihren machtigen Nachbarn zu einer Zeit, wo sie von 
Hirer nationalen Weise scbon zu weichen begannen, dadurch 
hatten schmeicheln und sie ihrem eigenen Interesse dienstbar 
niaehen wollen: wodureh man von selbst an die Lage der Dinge 
zur Zeit der Samniterkriege und des lvonigs Pyrrhus erinnert 
wird. Es wird also diese Dicbtung wabrscheinlich zunachst die 
Sabiner von Samnium gemeint haben und von dort erst spater 
auf die andern Sabiner iibertragen sein, woraus hernach die 
abenteuerliche, beim Heiligthum der Feronia von Terracina an- 
kniipfende Erzablung von einer Landung der Spartaner in dor- 
tiger Gegend entstanden ist (S. 378). 

3. Hercules. 

Man hat auch diesen Namen neuerdings fur einen ilalischen er- 
klaren wollen* 1), was ich aber nicht fiir richtig halte. Vielmehr ist es 
der woblbekannte griechischecHioaxZi)g, dessen Namen die oskisch 
und latinisch redenden Volker in ihnen mundgerechter Weise umge- 
bildet haben, die Osker nach der ihnen eigenthumlichen Aussprache 
in Herecles oder Hereclus, dieLatiner undRomer inllercoles oder 
Hercules2), wahrend dieEtrusker gewhhnlich Hercle sagten und in 

tviaov ears Aay.ioveg, et-o/a cf tr nedCotg o'l ttoXlv HtcOmv cr/.i- 
GUT£. 

1) Mommsen Unterit. Dial. S. 262, der Name Hereclus oder Herclus, 
wie er bei den Samnitern gelautet babe, sei von he roe re = (Qy.t.iv aus- 
schliefsen, separiren abzuleiten, also der italische Hercules eigentlieb ein 
Ausscbliefser des Fremdeii und Storenden aus unserin Eigen, ein custos 
domesticus, eine Art von Ztv<; sqxiTos: eine Erkliirung die auch dem Bc- 
griffe nacli nicht ausreicht. 

2) Hercoles sebeint die iiltere Form zu sein, s. Priscian 1 p. 554 und 
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SiciJien in tier Volkssprache eine eigenthumliche Deminutivform 
'Hqvy.cxXos oder 'HovXlog im Gebrauche war* 1). Hatte sich 
doch die Sage von keinem griechischen Heroen so vveit verbrei- 
tet als die von diesem Heros aller Heroen, deni Lieblingssohne 
des Zeus, deni engverbundenen Freunde des Apollon, welcher 
alles Ungeheure vertilgend, alle Volker bildend und veredelnd die 
Welt durchzog. Auf Sicilien waren die Sagen und Culte dieses 
Halbgottes schon durch die Phdnicier heimisch gevvorden, 
welclie denselben Heros in einer mit der griechischen vielfach 
sich durchkreuzenden Form verehrten; ja es ist nicht unwahr- 
scheinlich dais auch die Etrusker, welclie sich von lydischen 
Herakliden abzustarninen riihmten, also den Hercules Air ihren 
Nationalheros achteten2), diese Mytlien direct von Asien her 
mitbrachten oder kennen lernten. Die speciellere Durchbildung 
und Gestaltung derselben erfolgte durch die griechischen Colo- 
nieen, unter denen wir aufser Tarent und mit besondrer Be- 
ziehung auf Latium und Rom wieder vorziiglich Cumae ins Auge 
fassen mtissen. In Rom tritt Hercules zuerst bei dem ersten 
Leclisternium auf, welches auf Veranlassung einer Pestilenz im 

die unten anzufiihrende Inschrift aus Sora. Doch hat schon der Dedications- 
titel des Muminius aus Reate Hercules, vgl. auch Or. n. 1528 Herculei C. 
Antes tins Cn. F. Cens. Decuma facta iterum dat. Ueber die oskischen 
Formen s. Mommsen a. a. 0. Die gewohnliche etruskische ist Herde, doch 
findet sich bei Gerhard Spiegel t. 134 Herkole und in einer altlatinischen 
Inschrift ib. t. 147 Hercele, dagegen auf einem Stein aus Mailand bei Or. n. 
1529 der Dativ Hercli. 

1) Wie IdQi'OTvklog fur L4(JiOToy.Xijs, BciftidXog fur Ba&vxXrjg, vgl. 
Hesych. s. v. und Eustath. 11. p. 989,47 nach Sophron und dem sicilischen 
Satyrdrama, s Valckenaer z. Theocr. Adon. p. 201 B, 0. Jahn Proleg. Pers. 
p. XCV. 

2) Tyrrhenos, nach der Sage von Tarquinii der mythische Stammvater 
der Tvrrhener d. h. der Etrusker, gait gewohnlich fur einen Sohn des lydi¬ 
schen Hercules und der Omphale, Dionys. I, 28 vgl. die Sage von Maleos, 
dem Erfinder der Trompete, dem Fiirsten von Malea und Regisvilla, bei 
Muller Etr. I, 83; 2, 209 und die Nachweisung bei J. Olshausen im Rh. 
Mus. N. F. VIA, 332 If., dafs sich im siidlichen Frankreich, auf Sardinien, 
in Ligurien und Etrurien viele kleine Hiifen und Stationen finden, welclie 
nach dem Hercules benannt und wahrscheirilich phonicischen llrsprungs 
waren. In Ligurien geho'rt dahin der portus Ilerculis Menoeci, in Etrurien 
ein Isqov cIIqccxX£ovs zwischen Luna und der Miindung des Arno, der Ha- 
fen Labro (Livorno) oder ad Herculem und ein portus Herculis bei Cosa. 
Aufserdem liifst sich der Cult des Hercules nachweisen in Caere, Arretium 
und Viterbo. Fur orientalischen Ursprung spricht auch der Umstand dafs 
die grofse Menge der etruscischen Bronzefiguren des Hercules, welche ge- 
wifs nach einem alten einheimischen Vorbilde, etwa dem zu Tarquinii 
gebildet waren, entschieden dem Typus des tyrischen BogenschUtzen foigen. 

Preller, ROm. Mylhol. 41 
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J. 355 d. St. unter unverkennbarer Einwirkung der Apollini- 
schen Religion gehalteii wurde (S. 133), bei welcher letzteren 
wir durch die sibyllinisclien Bucher von selbst nach Cumae ge- 
wiesen werden. Es ist der bei alien Griechen vielverehrte Her¬ 
cules ale^i'KCtY.os neben Apollo dhegUaxog 1), den wir trotz 
der mangelbaften Nachrichten auch in Cumae und seiner Um- 
gegend wirklich nacbweisen kbnnen; denn auf Cumanischem 
Gebiete hatte Herakles mit den Giganlen gekampft und zwischen 
dem Averner See und dem Meere einen Damm aufgeworfen2), 
wie er denn auch bei dem Todtendienste und Todtenorakel an 
jenem See oline Zweifel als begleitende Figur neben den Un- 
terirdischen und Hermes Psvchopompos mitverehrt wurde. Ja 
es lafst sich mit grofser Wahrscheinlichkeit nachweisen dafs 
selbst die Form, in welcher die Fabel vom Hercules seit alter 
Zeit in Rom erzahlt wurde, von Cumae aus dorthin verpflanzt 
oder vielmehr in Cumae fur Rom gewissermafsen redigirt wor- 
den war. 

Diese Form ist die einer Episode der Gervonssage, die aus 
hellenischen und occidentaliscben Elementen auf eine merkwiir- 
dige Weise vermischt ist. Soviel wir wissen hatte Stesichorus 
von Ilimera in Sicilien, dessen Bliithe in die Regierung des Ser- 
vius Tullius fallt, zuerst eine Geryonis in grofserem Umfange 
gedichtet und in derselben wahrscheinlich auch schon manclie 
Localsagen des Littorals am tyrrhenischen Meere beriihrt, wel¬ 
ches er von seinem GeburtsorLe aus oder durch Vermittlung der 
benachbarten Griechen in ltalien wohl kennen konnte, wie dic- 
ser Dichter denn auch zuerst von der Flucht des Aeneas nach 
Hesperien gewufst hat3). Spater hat wahrscheinlich ein andrcr 
Schriftsteller aus Sicilien, Timaus von Tauromenium, welcher 
zur Zeit der Kriege Roms mit den Samnitern, mit Tarent und 
mit Pyrrhus lebte und selbst in Latium gewesen w'ar, die Sage 
in der Form abgeschlossen wie sie bei Diodor von Sicilien IV, 
19 — 24 erzahlt wird. Doch wird von romischen Schriftstellern 
auch gelegentlich auf den Verfasser einer Stadtgeschichte von 

1) Griech. Mythol. 2, 108ff. 
2) Died. S. IV, 21. Pompeii von der pompa Herculis, Bauli.bei Baja 

von seiner Ochsenstallung, Serv. V. A. VII, 662. 
3) Merkwiirdig dafs Stesichorus in seiner Geryonis des arkadischen 

Pallantion gedachte, aus welchem nach der gevvohnlichen Tradition der ro- 
mische Evander, der Griinder des Palatium stammte, s. Paus. VIII, 3,1. 
Doch bleibt die Folgerung daraus, dais schon Stesichorus von dem romi¬ 
schen Palatium wufste, sehr bedenklich. Merkwiirdig auch dafs nach Sui- 
das v. ZTrjdi/oQog einer seiner Briider Mamertinus hiefs. 
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Cumae verwiesen, welcher von den Aboriginern, von Cacus und 
Evander, von Hercules und Aeneas nach der gewdlmlichen Tra¬ 
dition erzahlt batte 1). Nimmt man dazu dafs Hercules nach sei- 
nen Abenteuern in Rom sicli nach Cumae vvendet und dafs nicht 
allein Evander, sondern auch der hose Cacus, wie or gewohnlich 
verstanden wird, nehmlich als Gegensatz zum gulen Evander, 
Producte einer griechischen Ueberarbeitung latinischer Fabeln 
sind, die den campanischen Griechen in Folge ihres Verkehrs 
mit den Lalinern friih bekannt sein mufsten, so ist es wohl sehr 
wahrscheinlich dafs wir in Cumae die Stalte dieser und andrer 
Einschwarzungen griechischer Vorstellungen in die lalinische 
und romischc Geschichte zu suchen haben. 

Um diesen griechischen Masken gegeniiber auch gleich den 
alten latinischen und italischen Kern der Erzahlung ins rechte 
Licht zu stellen, so ist zunachst wegen der Hauptfigur, des Her¬ 
cules , bereits auf den sabinischen und romischen Semo Sancus 
und Uius Fidius verwiesen worden, welcher dem griechischen 
Heroen spiiter allgemein gleichgesetzt wurde. Der Glaube an die¬ 
sen Genius des Liclites und der Wahrheit, welcher in einheimi- 
schen Sagen zugleich als Held und Ueberwinder von Ungethu- 
men gefeiert sein mag, scheint in Italien, namenllich auch in 
Latium, untcr verschiedenen, naher oder entferntcr verwandten 
Auffassungen allgemein verbreitet gewesen zu sein. Die Iand- 
liche Auflassung daclite ihn sicli gewohnlich als einen dem Sil- 

1) Fest. p. 266 Romam. — Ilistoriae Cumanae co?npositor (ait), 
Athenis quosdam profectos Sicyonem Thespiasque. Ex quibus porro civi- 
tatibus ob iiiopiam domiciliorum compluris profectos in exteras re- 
giones delatos in Italiam, eosque multo ervore nominatos Aberrigines. 
Quorum subiecti qui f'uerint Caci improbi viri (v. Caeximparurn viri) 
unicarumque virium imperio, montem Palatium, in quo frequentis- 
simi conscderint, appellavisse a viribus regentis Valentiam: quod nomen 
adventu Evandri Aeneaeque in Italiam cum magna graece loquentium 
copia interpretatum did coeptum Rhomen. Dieser Schriftsteller seheint 
nieht alt zu sein, doch moclite er iilterc Curaanische Traditionen benutzt 
haben. Auch Dionys I, 42 nennt den Cacus duvaOTrji' tivcc xoptdrj /?«£- 
payor y.ou av&Qtincov avypiQMV uq/ovtu, dahingegen Solin. 2 nach Coe- 
lius oder Gellius erzahlt, Cacus sei aus Grofs-Phrygien als Gesandter des 
Marsyas (das Gebiet der Marser am Fuciner See, wie es scheint, s. oben 
S. 346) zum Tyrrhener Tarchon gekommen, aber der Haft desselben ent- 
sprungen und in seine Ileimath zuriickgekehrt. Darauf babe er sich mit 
starker Macht am Vuiturnus und in Campanien festgesetzt und auch die 
Arkader (die Aboriginer des Evander) bedriickt, bis Hercules ihn bezwun- 
gen habe. Grofs-Phrygiens aber batten sich nun die Sabiner bemachtigt und 
dort von ihm (dem Marsyas d. i. dem Faunus) die Auspicienlebre gelernt. 

41* 
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vanus nalie verwandten Genius des Segens, welcher mit dem 
Fiillhorn ausgestattet neben jenem, aber auch neben der Ceres 
verehrt und durch die Beinamen Hercules Silvanus, agrestis u. a. 
von den stadtiscben Formen unterscbieden wurde 1): ein Hiiter 
des landlichen Hofes und der Habe wie Silvanus, daher man ihn 
auch domesticus nannte und custos oder tutor, aber auch wie 
jener ein weidender Hirte und der Hort der Hirten, der mit sei- 
nen Heerden durch ganz Italien zieht: bei welcher Vorstellung 
wieder die griechische Geryonssage ankniipft, welche in einigen 
Erzahlungen sogar den Nainen Italia von einem der heiligen 
Kalber (vitulus) dieses Hercules ableitete. Eine ahnliche Vor- 
stellung lag auch bei dem romischen Dienste des Hercules zu 
Grunde, da er auch liier vorzugsweise fur einen wohlthatigen 
Genius der romischen Stadtflur und den Urheber alles unver- 
hofften Segens und Reichthums gait, daher man ihm von jedem 
reichlichen Erwerbe den Zehnten darbrachte und dabei den fest- 
lichen Schmaus des sogenannten polluctum feierte, aber ihn 
auch in verschiedenen stadtischen und gentilen Ueberlieferungen 
neben dem Faunus und Silvanus als landlichen Gott und Urhe¬ 
ber der altesten Geschlechter schilderte. So die oft wiederholte 
Legende von der romischen Larenmutter und Flurgottin Acca 
Larentia, wie sie sich als schone Buhle zu dem Hercules der 
Ara Maxima gesellt habe und dariiber von ihm mit reichen Be- 
sitzungen gesegnet sei, welche durch sie wieder dem Romulus 
oder dem romischen Volke vermacht werden (S. 423). Ferner 
die Sage dafs Hercules mit einer Tochter des Evander den Palas, 
einen der Pales entsprechenden Damon der Hirten, und mit der 
Fauna den Latinus, den bekannten Eponymen der Latiner er- 
zeugt habe2), und die gleichartige andre dafs eine einheimische 

1) Leber den weidenden Hercules und seine Zusammenstellung mit 
Silvanus, Diana, den Nyinphen und andern landlichen Gottern s. Zoega 
Bassiril. II, p. 115, 0. Jahn Archiiol. Beitr. S. 62, Mommsen I. N. n. 5762, 
Henzen n. 5732 u. a. Von einem Opfer, welches am 21. Dec. Herculi et 
Cereri sue pracgriante, panibus, mulso gebracht wurde, s. Macrob. S. IIT, 11, 
10. Hercules agrestis bei Stat. Silv. Ill, 1, 30, H. domesticus als custos 
oder tutor von Grundstiicken, daher nach ihnen benannt, Or. n. 1538, 
Mommsen I. N. n. 1084, 1388, 3579 u. a. 

2) Dio Cass. fr. 4, 3, Tzetz. Lycophr. 1232, wo Fauna die Frau des 
Faunus heifst. Bei Dionys 1, 43 hinterlafst Hercules zwei Sohne, den Pa¬ 
las von einer T. des Evander, die Launa hiefs (derselbe Name wie Lavinia 
vgl. c, 32), und den Latinus von einer hyperboreischen Jungfrau, die er mit 
sich fiihrte und vor seinem Abzuge dem Faunus iiberliel's. Das ist w'ieder 
Fauna oder Falua, obwohl man sie gewohnlich Palanto oder auch eine 
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Nymphe vom Hercules den Fabius, den Ahnherrn der Fabler, 
am Tiberstrome J), oder dafs die Priesterin Rhea von ihm den 
Aventinus geboren habe* 1 2). Ferner gab es in Rom eine keines- 
wegs zu verachtende Tradition dafs der Sieger liber den wilden 
Cacus eigentlich gar nicht Hercules geheifsen habe, sondern Ga- 
ranus, welcher ein Hirt von aufserordentlicher Leibeskral't ge- 
wesen und erst spiiter mit dem griechischen Collectivnamen 
Hercules benannt worden sei3): eine Tradition in welcher wir 
den Namen Garanus schon oben S. 71 durch das alte latinische 
und italische Wort Cerus d. i. Genius erklart haben. Und doch 
gait der romische Hercules keineswegs nur fur einen Genius der 
Fiille und des landlichen Segens, sondern auch er war, wie jener 
sabinische Semo Sancus oder Dius Fidius, zugleich ein Genius 
der Walirheit und der Treue, bei welchem daher grade so wie 
bei jenem gesclworen wurde. Ja es wird ausdriicklich uber- 
liefert dafs solche Vertrage, die mit besondrer Feierlichkeit voll- 
zogen werden sollten, bei dem altesten und heiligsten Denkmale 
des romischen Herculesdienstes, der von ihm selbst gestifteten 
Ara Maxima auf dem Forum Boarium beschworen wurden 4). 
Auch wurde ihm wie dem Dius Fidius propter viam d. h. vor 
der Reise, also als einem Schutzgotte der offentlichen Sicherheit 
geopfert5): wie wir andrerseits bei dem sabinischen Hercules 

Tocliter des Faunus nannte, s. Paul. p. 220 Palatium, Justin. XLIH, 1, 9 
ex Jilia Fauni et Hercule — Latinus procreatin'. 

1) Plut. Fab. Max. I, Paul. p. 87. Vgl. Sit. Ital. II, 3 Fabius Tiryn- 

tliia proles und VI, 626 IF. 
2) Virg. Aen. VII, 656 tf. 
3) Serv. V. A. VIII, 203 De Caco interernpto ab Hercule tarn Graeci 

quam Romani consentiunt. Solus Vemus Flaccus dicit Garanurn fuisse 

pastorem magnarum virium, qui Cacum afflixit. Omnes autem magnarum 
virium apud veteres Hercules didos. Vgl. ib. v. 564 tunc enim, sicut Varro 
dicit, omnes qui feces'ant for titer, Hercules vocabantur. Die alte Compila¬ 
tion Aur. Victor Or. G. R. 8 nenntjenen Hirten Recaranus. 

4) Dionys 1, 40 oqxoi re yu{> in avzcp y.al ow&rjxca zoig ^ovkopii- 
vois fttpuiios Tt diunQazztodcu xcit iftxazfvGstg /Qq/ucczcov yCvovzai 
Gu/vcil y.uz eii/dg d. h. ex voto. Ueber den Eid an der Ara Maxima s. 
Danz der sacrale Schutz im rciin. Recbtsverkehr S. 112 If. Eine Satire des 
Varro fiihrte den Titel: Hercules tuarn fidem. 

5) Macrob. S. II, 2, 4 Sacrificiuiri apud veteres fuit quod vocabatur 
propter viam. In eo ?nos erat ut, si quid ex epulis superfuisset, igne con- 

sumeretur. Vgl. Laberius bei IN on. M. 53 Visus hac node ego bidentes 

[sum Herculi\ propter viam facer e und oben S. 636, 2. Auch der Hercules 
Pon derum, unter dessen Schutz die Gewichte gestellt werden, bei Fabr. 
Inscr. p. 527 sq., Or. 1530, wird mit Recht auf Schutz des Rechts und Eigen- 
thums bezogen. 
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d. 1). deni in Reate und Amiternum verehrten den Gebrauch der 
Zehntenopferung bei jedem aufserordentlichen Gevvinn wieder- 
finden1), da der sabiniscbe Sancus aucli schon desvvegen, weil 
er fiir einen Sohn des ersten Pffanzers und Winzers Sabus gait, 
nothvvendig zugleich die Bedeutung eines landlichen und be- 
frucbtenden Genius gehabt haben niufs. Dahingegen in andern 
latinischen und sabinischen Diensten die kriegerische und poli- 
lische Bedeutung eines ersten Griinders und Konigs iiberwogen 
zu baben scheint, z. B. in der alten latinischen oder sabinischen, 
spater verschollenen Stadt Caenina in der Nahe von Rom, wo 
der von Romulus bezwungene Konig Acron, dessen spolia opi- 
ma zur Yerehrung des Iupiter Feretrius auf dem Capitole den 
ersten Anlafs gaben, ein Sohn des Hercules genannt wurde2). 
Ferner gab es einen durch ganz Latium beriihmten Cultus des 
Hercules in Tibur, dessen prachtiger und reicher, mit Saulen- 
hallen und einer Bibliothek ausgestatteter Tempel auf der Burg 
von Tibur d. h. in der Gegend der jetzigen Kathedrale von Ti¬ 
voli lag und dessen Gotlesdienst seit alter Zeit von einer ahnli- 
chen Sodalitiit von Saliern begangen wurde, wie der des Mars 
in Rom und andern Stadten3). Anderswo wie in Cures und 

1) Vgl. (lie S. 638, 3 citirten Tnschriften, besonders (liese aus Reate bei 
Ritschl tit. Mumin. p. IX, der darin secbs Hexameter erkennt und mit eini- 
gen Veranderungen so liest: Hercules sancte | De decuma Victor tibei Lu¬ 
cius Mumius donum | Monbus antiqueis pro usura hoc quod dare sese | 
Visum, ammo suo perfecit, tua pace rogans te J Cogendei dissolvendei tu 
ut faciliafax sets, f Perjicias decumam ut faciat verae rationis, \ Proque 
hoc adque alieis donis des digna merenti. 

2) Prop. IV, 10, 11 Acron Herculeus Caenina ductor ab arce. Acron 
ist der Burgherr, der einheimische Name inag etwa Ocrisius gelautet haben. 
Also war aucli dieser Hercules Burgherr, wie jener Fisus Sancius von Jgu- 
vium und Hercules von Tibur. Auch bei Dionys 1, 79 ist dieser Cultus ver- 
muthlich vorauszusetzen, desgleichen bei dem sacerdotium Caeninense, wel¬ 
ches auf Tnschriften der Zeit naeh Augustus nicht selten erw'ahnt vvird und 
sich entweder auf den Hercules von Caenina oder auf den von August wie- 
derhergestellten Cult des Iup. Feretrius bezog, zu dessen Stiftung jener 
Triumph des Romulus Veranlassung gegeben hatte, s. Fabretti p. 119 und 
217, Or. n. 2180. 2533 (Mommsen I. N. n. 2569). 3349. 3442. 3443 und die 
attische Jnschrilt bei Keil Schedae Epigr. p. 41 sq. 

3) Tibur Herculeum Prop. II, 23, 44, Martial. I, 13, 1 vgl. Sueton Ca- 
lig. 8 urbs Herculi sacra und Strabo V, p. 238. Ueber den Tempel und 
dessen Schatze luven. XIV, 86 If., Gell. XIX, 5, Sueton Octav. 72, Appian 
b. c. V, 24, iiber die Salier Macrob. S. HI, 12, 7 Est praeterea Octavii Her- 
sennii liber qui inscribitur de sacris Saliaribus Tibur Hum, in quo Salios 
Herculi institutos operari diebus certis et auspicato docet. Vgl. Serv. V. A. 
VIII, 285 und die Inschriften bei Or. n. 3933, Henzen n. 6499. 
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Rcate, hatte dieser alte italisclie Hercules in Erinnerung an den 
sabinisclien Sancus neben den kriegerischen Beinamen Victor 
und Invictus den geweibten Namen Sanctus oder Sanctus Pater 
beibehalten 1), oder docb, wie in der Abgeschiedenbeit zu S. 
Agnone in Samnium, trotz aller Verschmelzungenund Neuerungen 
der stadtischen und griechiscben Sitte den alten landlichen Charac¬ 
ter treu bewahrt2). Genug wir mussen bei diesem allgemein 
verbreiteten Herculesdienste, von dem Dionysius sagt dal's man 
seinen Heiligthumern und Altiiren last uberall in den Stadten, 
auf dem Lande und an den Strafsen begegne3), im miltleren 
Italien wie bei so vielen andern scheinbar griecbischen Gottern 
zunachst immer an einen altera und nationalen Ursprung den- 
ken, welcher durch die griechische Hulle erst spater verkleidet 
worden. 

Dasselbe gilt aber aucli von den beiden andern Figuren des 
gewohnlichen Mahrchens, dem Evander und Cacus. In jenem 
liaben wir wiederholt den alten latinischen Nationalgott Fau- 
nus erkannt, in diesem scheint ein unterweltlicher Feuergott 
gleich dem Dis Pater des Tarentum im Marsfelde zu stecken. Die 
wahre Form des Namens ist nehmlicb Cacus, Kaxog, woraus 
die Griechen erst spater im Gegensatz zu ihrem „Guten Mann“ 
Evander einen bosen Kaxog gemacht liaben. Cacus aber oder 
Cacius, neben welchem auch eine nach Art der Vesta verehrte 
Caca, angeblich seine Schwester erwahnt wird 4), ist vermuthlich 
derselbe Name wie Caecus und jener Praenestinische Sobn des 
Vulcanus Caeculus5), den man spater durch caecutiens erklarte, 
der aber fruher eine unmittelbare Beziebung zum Feuerdienst 
ausgedruckt liaben mufs, wie xccuo, caleo, caldus, canus, can- 

1) Prop. IV, 9, 71 If. mit Beziebung auf den Sancus von Cures, vgl. 
S. 634, 1 und Or. n. 1547. 1548. 6589. 7198. 

2) Mommsen Unterit. Dial. S. 128 ff. s 
3) Dionys. 1, 40 nolXuyij SI y.al itlhj rijs ' It ah'a; uvhtcu re/uevr) 

TM Ot([) y.al poj/jol yea a noltig ts uIquvtcu y.al n«Q oSoig y.al anavtiog 
u'v tvQoi rig ' fraUug yioQov, h’&a u rj Tuyydvtt Tiuto/itvog 6 dtog. Vgl. 
Aristot. Mirab. Ausc. 97, wo aber specie]! voin Siiden die Rede ist: ley oven 
()e n allay ou Ttjg 'Iralfag "lIoa.y.Hovg dvui no lid fxvr](.i6avva Iv raTg 

ddoig ag b/.tTros Znoot-vllr}. 
4) Serv. V. A. VIII, 190 Ilunc soror sua eiusdem nominis prodidit, 

■unde eiiam sacelluni meruit, in quo ei perVigiU igne sicut (al. per virgines) 
testae sacrijicatur. Lactant. I, 20, 36 Colitur et Caca, quae Herculifecit 
indicium defurfo bourn. 

5) Oben S. 526. Aus Caecus ist Cacus geworden wie aus Saeturnus 
Saturnus. Den Namen Cacius finde ich bei Mommsen 1. N. n. 4024 aus 
Sinuessa: M. Cacius C. F. Cerna, ib. 6769, V, 21 D. Cacius Spendo. 
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ilere, vielleicht auch caelum, zumal da auch Cacus ein Solin des 
^ id can genannt wird. Beschrieben wird er als feuerspeiendes 
Ungethum, welches aus seiner Hohle im Aventin dem Hercules 
dicken Rauch und Hamroen entgegen speit, wahrend dieser vou 
oben in die Hohle eindringt und nach Ueberwindung des Cacus 
den ganzen feurigen Abgrund der Schlucht einstofst1 2): ein 
Kampf welcher sehr dem eines scluitzenden Genius der Flur mit 
vulkanischen Kraften gleicht, die das alte Latium aus reichlicher 
Erfahrung kennen mufste. Es ware moglich dais die Fabel erst 
durch Uebertragung aus einer andern Gegend nach Rom gekom- 
men ware, wo (ibrigens jene aufsteigenden Dampfe des „feuri- 
gen Feldes“ am Tiber so bestimmt auf den in diesem Zusam- 
menhange als wildes Ungethum beschriebenen Gott der Unter- 
welt zuriickgefuhrt werden (S. 469), dais ich eben deshalb 
auch den finstern und wilden Cacus fiir einen gleichartigen Da¬ 
mon halten mochte. 

Die gewohnliche Erzahlung lautete dafs Hercules auf der 
Riickkehr von Erytheia, wo er den Riesen Geryon getodtet und 
seine Rinder entfiihrt hatte, mit diesen liber die Alpen gestiegen 
und darauf durch Ligurien und Etrurien nach Rom gekommen, 
von hier aber weiter nach Cumae und durch den Siiden von 
Ralien nach Sicilien gezogen sei. In Rom babe er den guten 
Evander in seiner Ansiedelung auf dem Palatin und den bosen 
Rauber Cacus getroffen, wclcher in einer Hohle des Aventin am 
Tiber hauste und die ganze Umgegend unsicher machte. So 
freundlich Evander den Helden aufnimmt, so feindlich erweist 
sich Cacus, indem er von seinen Rindern einige heimhch und 
beim Schwanze (urn durch die falsche Spur zu tauschen) in 
seine Hohle hineinzieht 2) und diese, auch als ihr Gebrull den 
Raub verrathen hatte, nicht wieder herausgeben wollte. Da er- 
schlagt ihn Hercules mit seiner Keule und stiftet seinem Vater Ju¬ 
piter wegen des glficklichen Fundes auf der Stelle des Kampfes 

1) \ iigil Aen. \IIT, 190 IF., Ovid F. I, 551 ft. Auf die Spuren eines 
gewaltsamen Einsturzes der Hohle deutet auch Dionys I, 39. Vgl. Serv. I. 
e. Cacus secundum fabulani Vulcan* films fait ore ignem ac fumum vometis 
qui vicina omnia populabatur. ’ 

2) Ein der griechischen Dichtung vovn Rinderdiebstahle des Hermes 
entlehnter Zug. Ueberhaupt ist die ganze Einkleidung griechiscb. Eben 
deshalb verinag ich die babel von dem Riesen, der die Rinder des Hercules 
stiehlt, obwohl sie bei den Griechen alt gewesen sein mag, in Rom doch 
nicht fur so alt zu halten, wie es bei A. Kuhn in Haupts Zeitscbr. f. D Al- 
terth. VI, 1848 S. 128 geschieht. 
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<]. h. vor tier Hohle, in welcher er die Rinder wieder gefunden 
hatte, einen Altar, an welchem er eins der Rinder opfert (S. 
185). Darauf wird er von Evander und den Seinigen in vollem 
Jubel als Sieger und Retter in der Noth empfangen. Sie be- 
kranzen sich mit Lorbeer, ziehn ihm mit ihren Heerden entge- 
gen und laden ihn zu Gaste; ja Evander, welcher durch die 
Gabe seiner Mutter um alle Zukunft wufste, begrlifst und ver- 
ehrt ibn zuerst auf romischem Roden als Gott. Daruber erfreut 
bewirthet Hercules alle Roiner mit seinen Rindern und dem 
Zehnten seiner Reule, beschenkt sie mit erobertein Gebiete und 
stiftet endlich seinen eignen Gottesdienst, wie er fortan in Rom 
begangen werden solle, indem er namenllicb zwci edle Fainilien, 
die Potitier und Pinarier, in den Opfergebraucben unterricbtet1). 
So ist damals namentlich die Ara Maxima auf dem Forum Boa- 
rium, wo seine Rinder geweidet batten, durch ihn selbst ge- 
stiftet worden, das authentische und zu den altesten Heiligthu- 
mern der Altstadt zahlende Denkmal seiner Gegenwart in Rom. 
Sie lag nicht weit von den Eingangen ties Circus Maximus zwi- 
schen dem Palatin und Aventin2), zu den Fiifsen der altesten 
palatinischen Ansiedlung, wo zuerst Evander und dann Ro¬ 
mulus sich niederliefsen. Wurtle doch auch eine sogenannte 
Stiege ties Cacus oder Cacius gezeigt, welche von dieser Palatini¬ 
schen Altstadt hinunter zum Circus und auf das Forum Boarium 
fiihrte, wo ein eignes atrium Caci tl. h. ein nach ihm benannter 
Saal noch bestimmter an den vom Hercules bezwungenen Un¬ 
hold erinnerte3). Vermuthlich gehorte er zu den iibrigen Cul- 
tusgebauden, welche im Laufe tier Zeit in den Umgebungen je- 
ner Ara Maxima entstanden, tlieils als nothwendige Riiumc fur 

1) Dionvs. I, 39 ff., Liv. I, 6, Virgil 1. c., Ovid F. I, 542 ff. u. A. 
2) Tacit. Ann. XU, 24, Serv. V. A. VIII, 271, Dionys. I, 40. Vgl. die 

lehrreiche Abh. von De Rossi l:Ara Massima ed il teinpio d’ErcoIe nel loro 
Boario, Annal. dell Inst. Arch. 1854 p. 28—36. 

3) Died. IV, 21 roe dc Kaxlov Iv toj IlaXaTlco xmd finals IdTi 
eyovaa hOtvrjV xh'fxaxa Try dvo/unCojusvrjV an ixeivov Kaxlav, ovaav 
nXrjalov tfjs tote yevo/ulvrjg olxlag tov KnxCov. Dieses ist das atrium 
Caci s. meine Reg. d. St. R. S. 132. Jene Treppe heifst bei Solin. I, 18 
Scalae Caci. So moclite ich auch bei Plutarch Rom. 20 ‘Pwyvlog (oixei) 
naou tovs Xeyo/TEVovg fiadpoyg xaXtjg itxTrjg (gevvbhnlich iiber- 
setz't durch gradus pulcbri littoris), ovtol ih' eiai neyl Tty tig tov tnno- 
doouov tov jus'yav lx JTcdavTi'ou xmafiaaiv herstellen n. t. A. fi. Ra¬ 
xing xlipaxo g. Nach der Cosmogr. des Aethicus b. Pompon. Mela ed. 
Gronov. 1696 p. 40 ware sogar das ganze Forum Boarium spater nach dem 
Cacus benannt worden. 
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die vielen Opfer und Opferschmause, bei denen es gewohnlich 
selir reichlich und festlich zuging, theils als Stiftungen von ein- 
zelnen dankbaren Kaufleuten oder Feldherrn, vvelche dem Her¬ 
cules den Segen ihrer Habe oder den ihrer Waffen zuschrie- 
ben; denn sehr bald vereinigte sich mit dem Guile des altern 
romischen Genius des Segens und der Treue der des griechi- 
schen Kallinikos, den man durch Victor oder Invictus iibersetzte. 
So wil’d namentlich ein heiliger Raum oder Saal (fanum, con- 
septum, atrium) erwahnt, in welchem als Reliquien des griechi- 
schen Helden seine Keule, welche keinen Hund fiber die Schwelle 
liefs, ein machtiger, mit Pech ausgegossener Humpen von Holz, 
und ein altes, angeblich von Evander gestiftetes, nach griechi- 
scher Weise mit der Lowenhaut bekleidetes Bild des Hercules 
zu sehen war1). Ferner befand sich dort ein eigner Tempel 
des Hercules Victor, aus welchem sich viele Inschriften und eine 
Bronzestatue, welche wie die Inschriften dem Zeitalter der Kai¬ 
ser angehort, erhalten liaben2). Ein zweiter Tempel desselben 
Hercules Victor befand sich in der Nahe jenes angeblich von ihm 
gestifteten Altares des Iupiter Inventor am Abhange des Aven- 
tin zum Tiber, in der Nahe der Salinen und der porta Trige- 
mina 3). Von jenen heiden alien Geschlechtern, den Potitiern 

1) Solin. 1. c. Suo nutilint idem Hercules instituit Aram quae Maxi¬ 
ma apud Pontifices habetur, — con septum etiarn intra quod ritus sacro- 
rum factis bovicidiis docuit Potitios. Hoc sacellum Herculis in Foro Boa- 
rio est, in quo argumenta et convivii et laetae maiestatis ipsius remanent; 
nam divinitus illo neque canibus neque muscis ingress-us est. Eienim cum 
visccrationem sacricolis daret, Myagrum Deum dicitur imprecatus (vgl. 
Pausan. VIII, 26, 4), clavam vero in aditu reliquisse, cuius off actum refu- 
gerunt canes. Id usque nunc durat. Vgl. Plin. H. N. X, 29, 41 und von 
dem Humpen Serv. V. A. VIII, 27G, von dem Cilde des Evander, dessen 
Ilaupt nach der alteren Weise von der Lowenhaut bedeckt war, Plin. 
XXXIV, 7, 16, Serv. ib. 2S8. Gem'dlde des Pacuvius Plin. XXXV, 4, 7, 
welcher dieses Gebiiude immer die aedes Herculis in Foro Boario nennt. 
Ein altes Thonbild des Hercules von demselben etruskischen Kiinstlcr, 
welcher das erste Bild des Capitolinischeu Jupiter aus Thon verfertigte, 
erwahnt Ders. XXXV, 12, 45 vgl. oben S. 194 A. 

2) Beide befinden sich jetzt im Capitolinischeu Museum. Der Tempel, 
von welchem De Bossi eine Zeichnung aufgel'unden, war ein Rundtempel 
(Liv. X, 23) und wurde erst von Sixtus IV eingerissen. Er lag gleieh hin- 
ter der Kirche S. Maria in Cosmedin, vor den Eingangen in den Circus, nii- 
her am Aventin (worauf auch Serv. V. A. VIII, 276 deutet) als am Palatin, 
nach welchen Merkmalen De Rossi die Lage der Ara Maxima genauer be- 
stiinmt hat. Die Dedicationen der zahlreichen Inschriften nennen den Her¬ 
cules bald Victor bald Invictus, wie dicse Namen auch in den Inschriften 
aus Tibur und sonst abwechseln. 

3) Macrob. S. Ill, 6, 10 vgl. Dionys. I, 39, Plut. Qu. Ro. 60. 
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und Pinariern, welche Hercules selbst in den Gebrauchen seines 
Gottesdienstes unterrichtet haben soli, wird auch sonst oft er- 
zahlt. Jenen gebuhrte der Yorstand des Opfers und der priester- 
liche Ehrenantheil an den Opferlhieren, wahrend den Pinariern 
nur eine dienende Verrichtung beim Opfer und die Aufsicht uber 
das Heiligthum zustand, so dafs sie aucli an den hauligen und 
reichlichen Schmausen aus gelobten Zehnten keinen Antheil bat¬ 
ten: eine auch durch die Namen angedeutete Ungleicliheit der 
Rechte, welche durch die Legende begrundet wurde dafs die 
Politier dem Rufe des Hercules, als er das Opfer frith Morgens 
einsetzen wollte, auf der Stelle, die Pinarier dagegen zu spat 
Folge geleistet hatten 1). Die Potitier liefsen sicli spater durch 
Appius Claudius den Blinden verleiten, ihren Antheil an diesem 
heiligen und wichtigen Opfer aus den Handen zu geben und an 
den Staat zu iiberlassen, seit welcher Zeit der Praetor Urbanus 
den Dienst mit Hulfe von Staatssklaven verrichtete 2). Das soli 
sicli an den Potitiern alsbald so schrecklich geraclit haben, dafs 
das bluhende Geschlecht, welcbes damals 12 Familien und 30 
erwachsene Manner ziihlte, binnen Jahresfrist ausgestorben war, 
wahrend Appius Claudius, der im Kriege gegen Pyrrhus und sonst 
so beriihmte Mann, als Urheber des verderblichen Rathes eben 
dariiber erblindet sein soil; dahingegen sicli die Pinarier bis auf 
spate Zeiten behaupteten. Vielleicht bot dieselbe neue Ordnung 
des Gottesdienstes eine Veranlassung zu den Reformen ini Sinne 
des griechischen Einflusses, um derentwillen derselbe spiiter ge- 
wohnlich fiir einen schlechthin griechischen angesehen wurde. 

Unter den Opfern und Opferschmausen dieses Hercules 
sind das ordentliche und die aufserordentlichen zu unterschei- 
den. Jenes ist das jahrlich an einem bestimmtenTage, vermuth- 

1) Dionys. I, 40, Died. IV, 21, Liv. I, 7, Macrob. S. Ill, 6, 12, Serv. 
V. A. VIII, 269 u. A. Es ist vvohl zu beaebten dafs nur der Name der Pi- 
narii, Welches Geschlecht sich erhielt, griechischen Ursprungs ist cuio Tqg 
7tetvcts, und dais nach Servius 1. c. der Name des Pinarius urspriinglich 

ein andrer war. 

2) Yarro 1. 1. VI, 54 quod Praetor Urbis quotannis facit, quoin Her- 
cult immolat publice iuvencarn. Macrob. S. Ilf, 12, 2 Fid emus et in capite 
Praeloris Urbani lauream coronam, cum rein divinam Herculi facit. Vgl. 
Serv. V. A. VIII, 276 und die Inschriften bei Or. n. 1533. 34 und De Rossi 
1. c. p. 17 sq. und 29, welche Inschriften die ungestorte Fortdauer des Got¬ 
tesdienstes bis ins 4. Jabrh. n. Chr. bezeugen. Die Staatssklaven (servi 

publici) oder auch Freigelassenen (Serv. V. A. VIII, 179) waren jedenlalls 

nur die Gehiilfen des Stadtpriitors. 
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lich dem 12. August’), von dem Prator im Namen der Stadt 
dargebrachte Opfer eines jungen Rindes (iuvencus oder iuvenca), 
diese die dem Hercules als dem Mehrer aller Habe und Spender 
a lies aufserordentlichen Segens 2) sehr haufig ex voto dargebrach- 
ten Zehnten der Habe oder des Gewinns, bei welchen auf das Opfer 
ein gewohnlich sehr reichliches Mabl, das in seiner Art sprich- 
wortlicb gewordne polluctum folgte1 2 3). Der Ritus und die Aus- 
stattung des gesammten Gottesdienstes war in solcliem Grade 
der griechisclie, dafs man sich wegen der griechischen Ur- 
sprunge Roms vorzuglich auf diesen Umstand zu berufen 
pflegte4). Namentlich wurde das Opfer nach griechischer Weise 
operto capite d. h. mit verhiilltem Haupte dargebracht, wie im 
Dienste des Saturnus, das Haupt selbst aber sowohl beim Opfer 
als bei dem festlichen Malde mit Lorbeer bekranzt, wozu die 

1) YVenigstens bemerkt das Kal. Amitern. zu diesem Tage: Herculi 
Invicto ad Circunt Max., welches eben der Hercules der Ara Max. zu sein 
scheint. Io Lydus d. Mens. IV, 46 spricht von einem Feste des H. Victor 
am 11. April, welches weder die alten Kalender noch Ovid kennen. Als 
Opfer wird bei Varro 1. 1. eine iuvenca, b. Dionys. I, 39 dd/xcthg tig, b. 
Ovid F. I, 579 ein taurus genannt. 

2) Auch eines unverhofft gefundnen Scbatzes, vgl. Horat. S. II, 6, 10, 
Pers. 2, 10 und den Hercules sub terra rnedius Cubans, sub quo plurimum 
aurum positum est der Region Transtiberim in den Regionen S. 24. Bei 
Diod. IV, 21 verspricht Hercules Alle, die ihm den Zehnten ihrer Habe 
weihen wiirden, mit reichem Segen zu segnen. Und so sei es geschehn, 
noXXovgyctQ Putfxcuutv, ovjxovov rwr (JuupsTooug ovcsCctg y.£y.TrjU£Vcov, 
uXXcc v.ai Twv [.iiyuXoTtXovTujv Tivug evgcc/utfvovg £y.d£y.KT£v<J£tv IInet- 
v.Xid '/■at uera tcwtu y£vo/j.£vovg £vduifxovag i/'<f£xctT£vOcu rug ovatug 
ovaug Tcduvrav TnQuy.taytltwv. Vgl. Dionys. I, 40, Plut. Qu. Ro. 18. 

3) Polluctum von pollucere d. i. darreichen, opfern, bier in der spe- 
ciellen Bedeutung des Opferscbmauses, weil der Scbmaus eben wesentlich 
zum Cultus des Hercules und zur Erfiillung des Zehnten-Geliibdes geborte. 
Je nach der Art des Gewinns, an Vieh, an VVaaren, an Geld, konnte das 
Verschiedenartigste gelobt und dargebracht werden, s. Fest. p.253 Herculi 
autem omnia esculenta poculenta (1. pollucere licet), Varro 1.1. VI, 54 quota 
enitn ex iriercibus lib amenta porrecta sunt Herculi in aram, turn polluctum. 
est. Immer war das reichliche Mabl (pollucibilis coena), mit lippigem Ge- 
nufs yon Speise und Irank, die nothwendige Folge eines solchen Geliibdes, 
wobei das Vorbild des griechischen Hercules /Sovtpccyog, s. Griech. Mythol. 
2, 187 mitgewirkt haben mag. Vgl. Macrob. S. Ill, 16,17; 17, 16, Tertull. 
Apolog. 14 und 39, 1 reb. Poll. Trig. Tyr. 14, und den meist sprichwortli- 
chen Gebrauch des VVortes pollucere und polluctum oder des Ilercules- 
zehnten bei Naevius Colax p. 9 Ribb., Plaut. Baccb. IV, 4, 15, Curcul. 
I, 3, 37, Mostell. I, 1, 23, Rud. II, 4, 11, Stich. I, 3, 80, V, 4, 6, Trucul. 
II, /, 11. 

4) Dionys. I, 39, Strabo V p. 230, Liv. I, 7, Varro b. Macrob. S. Ill, 
6, 17, vgl. Serv. V. A. VIII, 288. 
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Zweige von einem Haine auf dem benachbarten Aventin genom- 
men wurden1). In dieser Weise wurde namentlich auch jenes 
regelmafsige Opfer von dem Praetor Urbanus dargebracht, in- 
dem er dazu den Wein aus eben jenem grofsen Becher von 
IIolz spendete, welchen der Sage nach Hercules selbst, der 
wackre Zecher, im Gebrauch gehabt batte. Bei dem auf das 
Opfer folgenden Schmause pflegten die Theilnehmer nach alter 
Weise nicht zu Tische zu liegen, sondern zu sitzen2). Die 
Frauen waren sowobl von den Opfern als von den Opferschmau- 
sen des Hercules ausgescblossen, wie die Manner von denen 
der Bona Dea; daher sich die Frauen auch des Eides beim Her¬ 
cules enthielten, beim Castor dagegen wegen des Anklanges an 
castum und castitas um so lieber schwuren3). 

Der Gebrauch den Zehnlen eines Gevvinns dem Hercules 
zu weihen war nicht allein in Bom, sondern auch in andern 
Gegenden von Italien herkommlich4) und uberdies in dem 
Wesen dieses Gottes, namentlich nach seiner alterthiimlichen 
und volksthumlichen Auffassung so wohl begriindet, dafs an 
eine spiitere Entstehung desselben in Bom nicht zu denken ist. 
Vi elm eh r wird die gewohnlich als Bevveis dafur angefubrte Er- 
zahlung von der Uebertragung dieses Gebrauchs von dem Her¬ 
cules der Ara Maxima auf den Hercules Victor zu verstehen sein: 
eine Neuerung welcbe sowobl fiir den Cultus der Ara Maxima 
als hinsichtlich des Gebrauchs, den man fortan von solchen 
Weihungen und Schmausen ex voto machte, von wichtigen Fol- 
gen begleitet war. Es wird nehmlich erzahlt5) dafs ein gewisser 
Octavius Hersennius, welcher in seiner Jugend Pfeifer (tibicen) 
gewesen, sich nachmals auf den Handel gelegt und dabei, wenn 

1) Serv. V. A. VIII, 276, Macrob. S. Ill, 12, 2. 
2) Macrob. Ill, 6, 16, Serv. A. VIIT, 176. 
3) Gell. N. A. XI, 6, Macrob. I, 12, 28, Tertull. ad Nat. 2. Vgl. 

oben S. 354. 
4) Die Inscbriften von Amiternum und Ileate s. S. 638, 3. Dazu komint 

eine Inschr. aus Capua bei Mommsen I. N. n. 3578 P. Ateius P. L. Regil- 
lus fecit sibi et P. Atdo P. L. Salvio Patron. Pomario. Is ter Ilerculi de- 
cumarn fecit etc. und die alterthiimliche und mcrkwiirdige aus Sora b. 
Mommsen n. 4495, Henzen Suppl. Or. n. 5755. M. P. Verluleieis C. F. 
Quod re sua difeidens aspere ajleicta Parens iimens heic vovit, voto hoc 
sotuto Decuma facta poloucta leihcreis lubentes Donu danunt Hercolei 
maxs-ume mereto. Semol te or ant, sc voti crebro condemnes. Vgl. Hen¬ 

zen im Rh. Mus. f. Phil. N. F. V S. 70—79. 
5) Macrob. S. Ill, 6, 11, Serv. V. A. VIII, 363, Mamertin. paneg. Dio- 

clet. et Maximin. 2. 



654 EILFTER ABSCHINITT. 

es ihm gut gelie, nach herkommlichem Glauben dem Hercules 
seinen Zehnten gelobt babe. Als er dann iibers Meer schilTte 
und einen Angriff von Seeraubern tapfer zuriickgeschlagen hatte, 
erfuhr er im Traume dafs kein andrer Gott als Hercules ihm zu 
diesem Siege verbolfen hatte, weshalb er nach seiner Heimkehr 
dem Hercules Victor einen Tempel mit einem Bilde stiftete, wel- 
cher das alteste Denkmal des Hercules Victor in Rom gewesen 
zu sein scheint. Mag es nun dieser Vorgang gewesen sein oder der 
Einflufs des griechischen Herakles im Allgemeinen, dessen Feld- 
ziige und Siege im Orient neben denen des Bacchus von jeher 
die idealen Vorbilder fur gluckliche Sieger und ehrgeizige Er- 
oberer gewesen waren, genug es ward mit der Zeit auch in Rom 
immer mehr Gebrauch, den Hercules der Ara Maxima vorzug- 
lich in diesem Sinne zu verehren und namentlich vor einem 
Feldzuge oder bei der triumphirenden Riickkebr aus dem- 
selben einen Zehnten der Beute oder der gesammten Habe 
an jenem Altare darzubringen und darauf auch den herkbmm- 
lichen Schmaus zu veranstalten 1), mit einer Ueppigkeit und Ver- 
schwendung, die nun freilich weit mehr auf den Beifall des ge- 
meinen Mannes berecbnet als eine Folge des alten Glaubens war: 
bei welchcn Gelegenheiten auch jenes alte, angeblich vom Evan- 
der herstammende Bild des Hercules als das eines Triumphi¬ 
renden costiimirt wurde und demgemafs den Namen Hercules 
triumphalis bekam2). So erfahren wir von einer Speisung dcs 
Sulla, bei welcher ein so grofser Ueberflufs herrscbte dafs tag- 
lich viele Speisen in den Flufs geworlen wurden, auch des Lu- 
cullus, welcher als der reichste und uppigste Mann seiner Zeit 
auch in dieser Hinsicht das Aufserordentliche leistete, endlich 
des Crassus, bei dessen Weihung vom Zehnten seiner Habeje- 
der Rdmer drei Monate lang seine Zebrung auf Crassus Kosten 
bekam 3). Und so sind ohne Zweifel auch die vielen Bilder und 

1) Posidonius b. Athen. IV p. 153 C iv rfj 'Po)juc<iiov nokei., orav 
svco/toVTcu iv rfj tov ‘'llQic/.Xeovg i(od>, tiemvitovcog tov y.aru v.cuqov 

■dQiaufltvoVTog xcd rj TictQaoxevr] vrjg, tvioyiag ^H^axlecoxiyr] ian. Ib.V 
p. 221 F. Marius weiht die Felle der in Afrika erlegten Gorgonen, wilder 
Thiere von scbrecklichem Ansehn, iv tm tov 'llQccxlsovg ityw, iv w rovg 
■dQui/ufiovg xardyovreg GTQKTrjyoi iartwGi rovg noXiTug, xaduntfj nol- 
Xo'i t(i)V r\fxeda7im> norrjral xcd avyyQayElg dQrjxaGiv. 

2) Plin. H. N. XXXIV, T, 16. Vgl. Or. n. 1042 aus Tarent: Herculi 
Sancto SeryatorrFictori TriumphfaliJ pro salute et victoria Imp. Caes. 
M. J. Cari ex voto Orel. Tarent. und Serv. V. A. VII, 662. 

3) Plut. Sulla 35/Crass. 2, Diod. IV, 21. 
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Tempel des Hercules, welclie sich Iheiis in der Gegend der Ara 
Maxima, theils auf dem Capitol und Forum, oder auch in andern 
Gegenden der Stadt befanden und gewohnlieh nach dem dcdi- 
cirenden Feldherrn benannt wurden, in den meisten Fallen bei 
solchen Veranlassungen des Triumphs entstanden, wo aufser 
dem Iupiter 0. M. auf dem Capitol nach griechischem Glauben 
nun auch immer sein Sohn und Werkzeug auf Erden Hercules 
Victor zu bedenken war. Besonders interessant ist die in der 
Gegend des Lateran gefundne Uedicationsinschrift des L. Mum- 
mius, worin derselbe als Sieger iiber Achaja und Korinlh nach 
seinem Triumplie in Rom einen Tempel und ein Bild des Her¬ 
cules Victor stiftet, wie er es im Felde gelobt hatle'). Auch ge- 
boren dahin ein sogenannter Hercules tunicatus auf dem Forum, 
den Lucullus als Feldherr von der Beute geweiht hatte, ein 
Hercules Sullanus in der Gegend der P. Maggiore und ein Her¬ 
cules Pompeianus beim Circus Maximus1 2), endlich eine aedes 
Aemiliana des Hercules auf dem Forum Boarium, welche, wenn 
diese Lesart die richtige ist, eine Art von Familienheiligthum des 
Hercules Victor und etwa nach dem Triumplie des Siegers von 
Pydna gestifLet sein mochte3). 

Aufser diesem Hercules begegnen wir in Rom dem Hercu¬ 
les Custos, welcher beim Circus Flaminius ein eignes Heiligthum 
hatte4 5), ferner dem H. Defensor und Salutaris, welcher dem 
griechischen aletgixccxos entspricht 3). Natiirlich fanden aufser- 

1) Marini Atti p.30, Ritschl tit. Mumm. ad fidem lap. Vaticani, Berol. 
1852. Die Insclirift lautet: L. Mummi L. F. Cos. duct[u] auspicio impcrio- 
que eius Achaia capt[a] Corinto deleto Romam redieit- triumphans. Ob 
hasce res bene gestas quod in hello rover at hanc aedem etsignu{m\ Hercii- 
lis Victoris imperator dedicat. Vermutlilich war das Bild des Hercules ein 
Stuck aus der korinthischen Beute, s. Strabo VIII p. 381. 

2) Plin. II. N. XXXIV, 7, 19, 53 und 93, Vitruv. Ill, 3, vgl. meine 
Regionen S. 131 und Arclniol. Ztg. 1846 S. 356. 

3) Fest. p. 242 Pudicitiae sigrium. Einen Hercules noXvxXiovg d.h. 
eine Statue dieses griechischen Meisters auf dem Capitol nennt Cic. ad Att. 

IV, 1, 17. Vgl. Dio XL1I, 26. 
4) Unter dem INamen Hercules Magnus Custos. Der Dedicationstag 

war der 4. Juni, Kal. Venus., Ovid F. VI, 209. Das Kal. Capranic. z. 
12. Aug. schcint diesen Hercules mit dem der Ara Max. zu verwechseln. 

5) S. die Inschr. b. Ritschl tit. Mumm. p. Ill: Hercules invicte, Sancte 
SHvane,tv68iag, Hie advenisti nc quid, hie fiat. mali. Dieselben Dienste that 
bei den Griechen der Iiallioikos. Or. n. 1537 .'HquxUT 'Alt'Zty.dxM J7«- 
neioioi , Herculi Defensovi Papini. Corp. I. Gr. n. 5988 ^onqQt 0£<u 
'Hoay.Xq. n. 5989 'Uocc/Ah ukd-ixaxq), Herculi Defensori, Silvano Custodi. 
Mommsen I. N. 1389^Herculi Salvatori Sacrum pro salute Imp. M. Aurel. 

Commodi Pit Aug. Colon. 
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dem rait griechischer Sitte und Bildung auch die iibrigen For- 
men des allgemein verbreiteten Heraklesdienstes Eingang. So 
der Heraklescult der Bader, Gymnasien und Palastren, welcher 
in Sicilien seit alter Zeit einheimisch war und sich in Etrurien 
und iiberhaupt in Ilalien bei der grofsen Anzahl von Heilquellen 
und warmen Badern friih und allgemein festsetzte 1). Diesen 
Hercules verehrten aucli die Professionisten der Palastra, wah- 
rend die Soldalen, die Gladiatoren und andre Professionisten 
der korperlichen Kraft oder Behendigkeit das Ideal des Hercules 
in ihrem Sinne cultivirten2), die oft in den Steinbruchen ar- 
beitenden Soldaten aber einen eignen Hercules Saxanus verehr¬ 
ten, welchen viele Inschriften nennen 3). Die feineren Kreise, 
die in griechischer Kunst und Poesie zu Hause waren, hielten 
sich dagegen zu dem Bilde des von seiner Miihe ausruhenden 
Hercules, der es sich beim Malile wohl sein lafst und darum als 
lieitrer Genius aller Tafelfreuden verehrt wurde, auch als Pacifer 
und Hercules Musarum, welchem letzteren M. Fulvius Nobilior 
in der Niihe des Circus Flaminius einen mit schdnen Kunstwer- 
ken verzierten Tempel gestiftet hatte, den L. Marcius Philippus, 
der Stiefvater des August erneuete4). So waren natiirlich aucli 
die Biider des Hercules und seiner Thaten meist die griechischen, 
sei es dafs sie als gute Beute aus Griechenland entfiihrt oder in 
Rom von griechischen Kiinstlern verfertigt wurden, die Biider 
seiner Jugend5), die seiner Kampfe und Feldziige, und das 

1) So bei den Badern von Caere s. Liv. XXII, 1 vgl. Serv. V. A. VII, 
697, wo Hercules mit einer eisernen Stange, die er in die Erde stolst, die 
Quellen des Ciminischen Sees bffnet. Or. n.1560 Herculi, Genio Loci, Fon- 
tibus Calidis in den Badern des Hercules in Ungarn. Daher Salutifer ib. n. 
1561 und Somnialis n. 1553. 2405, was entweder auf Incubationen oder auf 
den Todesschlaf zu beziehn ist. 

2) Horat. Ep I, 1, 5 Veianius armis fferculis ad postern ficcis latet 
abditus agro. Varro b. Non. Marc. p. 528 ad Hercidis athla athletae facti. 
Vgl. den Hercules Rusticellus b. Plin. VII, 20, 19 und den H. rusticus b. 
Lamprid. Comm. 10. tl. Celer Or. n. 1536, Fabr. p. 601. 659 barbatus Hen- 
zen n. 5726. 

3) Or. n. 2006—2011. 3479. 5657, vgl. Osann Ztschr. f. A. W. 1837 
S. 385, Lersch Centralmuseum II S. 27, Rhein. Jbb. VII S. 43. 

4) S. meine Regionen S. 167. Die Biider des Hercules und der 
9 Musen sieht man auf den Miinzen des Q. Pompon. Musa. Vgl. C. I. Gr. 
n. 5985 tv%r] IlQaxXrj rhxXXotfOQfp lsqm svccxovcfre), Herculi Pacifero, 
Invicto, Sancto Ib. n. 5987 unter einem Bilde des Hercules mit der Lyra: 
'llQuxXrj Tuj MovGctytrij Mi]v6(piXog. 

5) Hercules pusillus und puerinus, Martial. Ill, 47, Or. n. 1546 Her¬ 
cules als Kind, mit Lowenbaut, Keule und Beeher, auf einem Grabstein, 
Mommsen I. N. n. 6926. 
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Idealbild des vollendeten Helden mit den Hesperidenapfeln in 
der Hand, welche als Preis seines letzten Kampfes gewohnlich 
das Attribut des Hercules Victor iiberhaupt waren. Dazvvischen 
spielen auch die Bilder aus dern Kreise des lydischen Hercules 
und der Omphale, welche durch die genealogischen Fabeln der 
Etrusker fruhzeitig nach Italien verptlanzt wurden >), und die 
des Tyrischen, Punischen und Gaditanischen Hercules, welche 
auch nach dem Verfall von Tyrus und Karthago in grofsem An- 
sehn standen1 2). Doch blieben die aufSiegund Triumph deuten- 
den Formen immer die vorherrschenden, namentlich in der Zeit 
der Kaiser, wo Hercules als Sohn des Jupiter und als Besieger 
und Beherrscher der Welt von selbst zum SymboJe der kaiser- 
lichen Macht wurde, vollends wenn die Lorbeern des Sieges den 
Kaiser schmiickten. Schon Antoni us der Triumvir, welchersich 
vom Hercules abzustammen riihmte, gefiel sich darin den Her¬ 
cules zu spielen; spater sind es besonders die Kaiser von spa- 
nischer Abkunft, Galba, Trajan und Hadrian, auf deren Miinzen 
und Denkmalern der gottliche Heros als Sinnbild zugleich ihrer 
Heimath und ihrer Thaten erschien3 4). Weiterliebte es bekanntlich 
Commodus nicht allein im Costume des Hercules aufzutreten, son- 
dern auch auf der blutigenBiihne des Amphitheaters als solcher zu 
wurgen, woruber sich dieganze Stadlmitentsprechenden Hercu- 
lesbildern anfullte 4). Hernach gelielen sich Severus und Caracalla 
darin, Hercules und Bacchus, die Sieger des Orients, als die Gotter 
ihres Hauses zu verehren, wahrend Caracalla in derschweren Ver- 
finsterung seines Gemuths, wo durch das ganze Reich alle Siihn- 
gotter in Bewegung geselzt wurden, vorzuglich zur Verelirung 
des Alexicacus aufforderte 5). Eine neue Wendung schien diese 
Symbolik durch Postumus in Gallien nehmen zu wollen, da 
durch ihn der gallische d. h. celtische Hercules zu Ehren kam, 
doch wiederholen auch seine Miinzen im Wesentlichen den alten 

1) Or. n. 1557. 1558. Vgl. Stephani der ausruhende Herakles S. 203. 
2) Vorziiglich der Gaditanische s. Eckhel D. N. VI p. 504 und Ulpian 

t. XXII, 6, der ilin unter den Gottern nennt, welche zu bonorum heredes 
eingesetzt werden konnten. Ueber den Tyrischen Hercules s. Fabretti 
Inscr. p. 137, 119 und p. 128, Or. n. 1554. Das Bild des Hercules, wel- 
chem friiber in Karthago jiihrliche Menschenopfer dargebracht worden wa¬ 
ren, stand spater unbeachtet in Rom, Plin. XXXVI, 5, 4, 39. 

3) Eckhel VI p. 298. 504. 506. 
4) Herodian I, 14, Dio LXXII, 15, Lamprid. 8. 9. Auch seine Miin¬ 

zen sind voll von Beziehungen darauf. 
5) Dio LXXVI, 16, LXXVII, 6, Eckhel D. N. VII p. 170. 213. 

Preller, Rom. Mylhol. 42 
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liellenischen Bilderkreis 1). Bis endlich unter Diocletian und 
Maximian die erstaunle Welt noch einmal den Vater und den 
Solm, Jupiter und Hercules, in diesen beiden Kaisern den Thron 
besteigen sab; denn einen solchen Glauben befahl die politisch 
wohlberechnete Reicbsreligion des Diocletian und das Ceremo- 
niell der neuen Hofordnung, welche die neue Wtirde eines Cae¬ 
sar Herculius durcli Adoption sogar auch auf die nachsten Nach- 
folger fortpllanzte 2). 

4. Castor und Pollux. 

Audi der Cultus der Dioskuren hatte sich sebr bald liber 
Sicilien und Italien verbreitet. In Grofsgriechenland waren Ta¬ 
lent und Locri eifrige Yerehrer der reisigen Junglinge; in Etru- 
rien mussen sie gleichfalls viel verehrt worden sein, da ihre Bil- 
der zu den gewohnlichsten Yerzierungen der etruskischen Spie¬ 
gel gehoren, wo ihre Namen Kastur (ausnabmsweise Kasutru) 
und Pultuc oder Pultuke, auch Pulutuke lauten. Eines Tempels 
zu Ardea mit alter griechischer Malerei gedenkt Plin. H. N. 
XXXV, 3, 6, unter den latinischen Stadten scheint ihnen beson- 
ders Tusculum seit alter Zeit ergeben gewesen zu sein 3). In 
Rom warden sie vorzugsweise vom Ritterstande und als ideale 
Vorbilder der Ritterschaft verehrt, wie dieses auch in jenen be- 
deutenden, durch ihre Ritterschaft glanzenden Stadten in Grofs¬ 
griechenland der Fall war, welche auf den Glauben und die Sit- 
ten der hoheren Stande in Apulien, Lucanien und Campanien 
und durch deren Vermittlung auch auf Latium und Rom liber- 
haupt und namentlich in diesem Falle einen nicht geringen Ein- 
tlufs ausgeiibt haben. Yon Tarent bezeugen viele scheme Miin- 
zen sowohl die liohe Bliilhe der ritterlichen Uebungen als eine 
entsprechende Yerelirung der Tyndariden, welche den Tarenti- 
nern wie Herakles von ihrer Heimath her angestammt waren. 
Die Dioskuren von Locri waren durch das Wunder der Schlacht 

1) Eckhel VII p. 442 sq. Auch der Kaiser Probus, allerdings ein 
tapfrer Kriegsheld, wird als II. Erymanthius und als It. Romanus Aug. ge- 
feiert, ib. p. 504. 

2) Eckhel VIII p. 9 und 30, Or. n. 1046 IF., vgl. oben S. 214, 4. 
3) Cic. de Divin. I, 43, 98, Fest. p. 313 stroppus. Die Cornelia und 

Fonteia bezcicbnen auf iliren Miinzen ihre tusculaniscbe Herkunft durch 
die Kopfe der Dioskuren. Ueber Ardea und die Kiiste vgl. Serv. V. A. I. 
44, X, 564. 
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am Flusse Sagra durch Griechenland und Italien beruhmt ge- 
worden. Bedrangt von der Uebermacht der Krotoniaten batten 
die Lokrer in Sparta um Hfilfe gebeten, aber nichts weiter er- 
langen konnen als eine Ilinweisung auf den Schutz der Diosku- 
ren, dem sie sich glaubig anvertrauten. Als es bald darauf zur 
Schlacht kam, zwischen 15000Lokrern und 120000 Krotoniaten, 
siehe da schwebte ein Adler, der Bote des Zeus, uber den Beiben 
der Lokrer und verliefs sie nicht eher als nachdem sicli der Sieg 
fur sie entschieden hatte. An den beiden Flugeln aber sail man 
zwei Junglinge in glanzender Rustung kampfen, ragende Gestal- 
ten in purpurnen Manteln und auf schneeweifsen Rossen, die 
gleich nacli der Schlacht verschwunden vvaren. Und Wunder 
liber Wunder, an demselben Tage, wo diese Schlacht geschlagen 
wurde, erfuhr man davon bei den Olympischen Spielen, welche 
eben gefeiert wurden, so dafs die Botschaft sicli schnell durch 
ganz Griechenland verbreitete 1). Miinzen der Bruttier, der Lu- 
caner, der Apuler bevveisen die Yerehrung der Dioskuren auch 
bei diesen Vdlkern, und aus der Erzfddung bei Liv. YIII, 11, dafs 
die Treue der Campanischen Ritter im latinischen Kriege in Rom 
durch das Biirgerrecht und eine Gedachtnifstafel im Tenijiel der 
Castoren belohnt worden sei, darf man folgern dafs derselbe so- 
wohl in Capua als in Rom speciell die Ritterschaft anging. 
Uebrigens lautet der Bericht von der Yeranlassung des Cultus in 
Rom so ganz ahnlich jenem Berichte von der Schlacht am Flusse 
Sagra, dafs eine unmittelbare Einwirkung kaum abzuweisen sein 
diirfte. In der Schlacht nehmlich, welche die kaum von den Ty- 
rannen befreiten Romer im J. 258 d. St., 496 v. Chr. gegen die 
Tusculaner und Tarquinier am See Regillus auf Tusculanischem 
Gebiete zu bestehn batten, wo die Romische Ritterschaft den 
Sieg entschied, soli sich im Wesentlichen dasselbe begeben ha- 
ben. Auch hier sind die Romer sehr im Gedrange, da erschei- 
nen dem Dictator Postumius zwei jugendliche Ritter von aufser- 
ordentlicher Grofse und Schonheit, setzen sicli an die Spitze der 
romischen Gescliwader und jagen die Tusculaner schnell in die 
Flucht; in einem Felsen an jenem See sah man noch zur Zeit 
des Cicero die deutliche Spur vom Hufe des Pferdes, auf wel- 
cliem Castor geritten. Und kaum war der Sieg gewonnen, so 
verbreitet sich auch hier das Geriicht mit geisterhafter Geschwin- 
digkeit, indeni die gottlichen Jiinglinge selbst auf dem romischen 

1) Cic. N. I). II, 2, 6, III, 5, 13, Iustin. XX, 3, 4, Diod. Exc. Vat. 
VII—X, 16, Suid. v. I'l).)]!)(■ (frtaa twv ini ZayQci. 

42* 
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Markte erscliienen, noch in der vollen Aufregung und Riistung 
der Schlacht und ihre schweifsgebadeten Rosse am Rassin der 
Juturna waschend, wobei sie dem neugierig andrangenden Volke 
von der Schlacht und von dem Siege erzahlen, Zweifelnde durch 
ein neues Wunder bekehren und endlicb wie dort spurlos ver- 
scbwinden 1). Ja auch die Zeit der Schlacht und der Epiphanie 
war dieselbe, denn die Iden des Juli, an denen man beide feierte, 
entsprechen der Zeit der Olympienfeier d. h. beide fielen urn die 
Zeit des Vollmondes nach der Sommersonnenwende und dem 
liingsten Tage, was sich merkwiirdiger Weise auch bei spiiteren 
Epipbanieen der Dioskuren in der romischen Gescbichte wieder- 
bolt, so dafs bier ein bestimmter Cultusgrund im Spiele sein 
mufs. Denn auch um die Zeit der Schlacht bei Pydna im J. 168 
v. Cbr. und des Siegs uber die Cimbern in der Gegend von Ve¬ 
rona im J. 101 v. Cbr. erscliienen und meldeten die Castoren 
den Sieg in Rom, in beiden Fallen wieder um die Zeit des Som- 
meranfangs und der Sonnenwende 2): wesbalb zu vermuthen ist 
dafs die Griechen im Mutterlande wie in Sicilien und Italien seit 
alter Zeit diese lichten Gotter und ihre Epiphanie grade in dieser 
Jahreszeit feierten und dafs dadurcb spater auch der Glaube und 
der Cultus der Rdmer bestimmt wurde. Genug jene Schlacht 
am See Regillus bewog die Romer zur Erbauung eines Tempels 
der griechischen Gotter auf derselben Stelle des Markts, wo sie 
dem Volke als Siegesboten erscliienen waren; halte ihnen doch 
der Dictator Postumius gleich auf dem Schlacbtfelde einen eignen 
Tempel in Rom gelobt3). Auch das Rassin der Juturna, welches 
sich dicht bei diesem Tempel befand, wurde ihnen nun heilig, 
zum Gedachtnisse aber des Siegs und der Stiftung eine jahrliche 
Feier am 15. Juli angeordnet, welche zu den glanzendsten Fest- 
lichkeiten in Rom gehorte und neben einer gleichartigen Feier 
an den Lupercalien der Ritterschaft eine regelmafsige Gelegen- 
heit bot, sich in dem vollen Glanze und kriegerischen Staate 
ihres Standes der Stadt zu zeigen. Es ist dieses die sogenannte 

1) Cic. N. D. II, 2, 6, III, 5, 11, Dionys. VI, 13, Plut. Aemil. Paul. 25, 
nach welchera der erste Rdmer, welcher zu ibnen trat, die IVachricht nicht 
glauben wollte, worauf sie ihm lachelnd den schwarzen Bart mit der Hand 
beriihrten, der darauf rdthlich wurde. Daher Doinitius Aenobarbus. Vgl. 
auch die Miinzen bei Riccio t. 40, 4. 5. 

2) Von der Schlacht bei Pydna s. Cic. IV. D. Ill, 5, 11, Val. Max. I, 8, 
1, Flor. II, 12, 15, von der bei Verona Plut. Mar. 26, Flor. Ill, 3, 20. Vgl. 
den interessanten Aufsatz von A. Mommsen im Philol. 1856 S. 706If. 

3) Liv. II, 20, Becker Handb. I, 298. 
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transvectio equitum, ein Paradezug der romischen Hitter durcli 
die Stadt, welcher in solcher Art und Ausrustung, vvie er in den 
besten Zeiten der Republik gehalten wurde, freilich erst durch 
den Censor Q. Fabius Maximus irn J. 450 d. St., 304 v. Chr. 
angeordnet sein soil >). Er begann vor dem Tbore, wo auch da- 
rnals der Dictator mit seinem Magister Equitum und den tapfern 
Rittern triumphirend eingezogen war, in alteren Zeiten vvie es 
scheint beim T. des Honos gleich vor der p. Capena (S. 613), in 
spateren weiter hinaus beim T. Martis (S. 312) d. h. in der Ge- 
gend des Thores von S. Sebastiano 1 2). Von dort setzten sicli 
die Ritter in Rewegung, abgetheilt nach den alten Stammen und 
nach Turmen, kriegerisch geriistet auf ihren Pferden, als kamen 
sie direct aus der Schlacht, bekranzt mit den Zweigen des Oel- 
baums und im vollen Ornate der trabea mit purpurnen Streifen, 
a He nut ihren kriegerischen Ehrenzeichen geschnuickt, in guten 
Zeiten an die 5000 Mann stark, der hochste Glanz der Stadt und 
die Rliithe ihrer adligen Jugend. Sie zogen aufs Forum um hid¬ 
den Castoren die Ehre des Tags zu erweisen, fur den ilinen von 
Seiten des Staates durch ein reichliches Opfer gedankt wurde, und 
von dort auf das Capitol, um auch dem Jupiter, dem Lenker der 
Schlachten, dem Vater der Dioskuren und dem Herrn aller Idus 
ihren Dank darzubringen. Die gewohnlichen Namen der beiden 
Heldenjunglinge waren in Rom Castor und Pollux, doch lautete 
der letztere in der alteren Sprache Polluces3). Nicht seiten ge- 
brauchte man den einen Namen im Plural fur beide, am gewohn- 
lichsten den des Castor; daher der Witz des M. Bibulus, der in 
der curuiischen Aedilitat und andern Aemtern Casars College 
war, dafs es ihm wie dem Pollux neben seinem Bruder Castor 
ergehe4). So hiefs auch jener von dem Soline des Siegers Po- 
stumius an den Idcn des Juli im J. 270 d. St. gevveihte, von Ti¬ 
berius neu erbaute Tempel gewohnlich schlechthin der Castor- 

1) Liv. IX, 46, Val. Max. II, 2, 9. Uebei- die transvectio an den Lu- 
percalien s. Marquardt Handb. IV, 405, 2776. 

2) Dionys. VI, 13, Aurel. Viet. vir. ill. 32. Melir bei Becker Handb. 
II, 1, 260 IT. 

3) Plaut. Bacch. IV, 8, 53, vgl. Varro I. I. V, 73. Auf einem etrusk. 
Spiegel mit lateinischer Inscbril’t heilst er Poloces, bei Gerhard t. 171. 

4) Suelon Caes. 10, Dio XXXVII, 8, Serv. V, Ge. Ill, 89 ideo Pollu- 
cem pro CasLore posuit, quia ambo lie enter et Polluces et Castores voean- 
tur. Nam et ludi et templum et stellae Castorum appellantur. Vgl 
Or. n. 1567. 
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tempel, aedes Castoris i): ein ansehnliches Gebaude welches oft 
zu Senatssitzungen diente und wegen seiner Lage am Forum 
haufig erwahnt wird. Auch geschworen wurde viel beim Castor 
und Pollux, in den bekannten Formeln Edepol und Mecastor, von 
denen man jene im Munde von Mannern und Irauen, diese nui 
in dem der Frauen fand (S. 653). Der aufserordentlich haufige 
Gebraucb der Castorenbilder auf den alteren Miinzen der Repu- 
blik ist wieder eine Folge ihrer ritterlicben Natur, daher sie auch 
zu den vornehmsten Gottern des Circus gehorten, sowobl im 
Circus Maximus als im Circus Flaminius, wo sie an den Iden 
des August durch eigne Spiele gefeiert wurden und einen eignen 
Tempel batten 1 2). Als Gotter der beruhigten See und einer giin- 
stigen Schiffahrt wurden sie auch in den Hafen viel verehrt, z. B. 
in Ostia3). Dieses gab Veranlassung zu ihrer Identification mit 
den Gottern von Samothrake, daher auch sie den von dort ver- 
breiteten Namen der Dii Magni fiihrten. 

5. Diomedes, Ulysses, Telephus. 

Unter den Helden des troischen Sagenkreises hatte sich 
durch die Griechen der Ruf des Diomedes und Ulysses auch in 
Italien weit verbreitet. Sowohl die Colonien als die geschaftige 
Sage trugen das Ihrige dazu bei, die letztere indem sie bei dem 
alteren Epos ankniipfend in dem Sinne desselben fortdichtete 
oder seine Bilder in die ncuen Kreise der Lander- und Vdlker- 
kunde des Westens iibertrug. Unter den spateren episeben Ge- 
dichten haben vorziiglich die Nosten4) in diesem Sinne gewirkt; 
die ortliebe Ankniipfung boten gewdhnlich die Abenteuer des 
Ulysses und das Palladion des Diomedes. Neben ihnen wurden 
auch andre Heroen als alteste Ansiedler von Italien genannt, z. B. 

1) Z. B. Scipio Jfricanus, Pauli filius, cum pro aede Castoris dixit, 
Fest p. 286. Im J 448 <1. St., 306 v.Chr. wurde dem Consul Marcius nach 
einein Triumphe iiber die Herniker eine Reiterstatue vor dem Castortem- 
pel zuerkannt, Liv. IX, 43, was wieder die specielle Beziehung zum ritter- 
lichen Stande ausdriickt. Die Einweihung des neuen Tempels erfolgte am 
27. Jan. des J. 6 n. Clir. Ovid F. I, 705. 

2) Tertull. de Spectac. 8 Singula ornamenta Circi singula templa 
sunt. Ova honori Castorum adscribunt etc. Vgl. Vitruv. IV', 8, 4 und Kal. 
Amitern. Id. Aug. . 

3) Arnmian M. XIX, 10, 4 und das Epigramm aus Ostia b. brut. 99, 
2, Anthol. lat. n. 600. Vgl. Serv. V. A. Ill, 12, Or. n. 1565. 

4) R. Stieble Philol. 1853 S. 49 IF., 1855 S. 151 IF. 
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Philoktetes urul Idomeneus, und vvir wissen namentlich von Ta- 
rent dafs dort nicht bios Diomedes und Ulysses, sondern auch 
die Atriden und Aeaciden, also der ganze Kreis der griechischen 
Helden vor Troja, zu gewissen Zeiten mit heroischen Opfern 
verehrt wurden 1). Doch riihmte sich Italien immer am liebsten 
jener beiden in der Schlacht und ini Abenteuer so oft vereinig- 
ten Helden, des kuhnen Tydiden und des listigen Laertiaden. 
Wo sich dieselben auch bei den eingeborenen Stammen einbiir- 
gerten, da haben in den meisten Fallen gewisse einheimische 
Ueberlieferungen und entsprechende Bilder des ortlichen Glau- 
bens mitgewirkt, welche den griechischen Traditionen sinnver- 
wandt entgegenkamen; doch sind wir selten ini Stande diesen 
Zusammenhang befriedigend nachzuweisen. Bemerkenswerth 
ist dafs das Gebiet der italischen Diomedessage vorzugsweise 
das Littoral des ionischen und adriatischen Meeres geblieben isi, 
das der Sage vom Ulysses die Kiiste des tyrrhenischen Meers. 
Diomedes soil nehmlich zwar auch von den Griechen in Metapont 
und Thurii als Gott verehrt worden sein, aber weit mehr als diese 
wufsten von ilirn die Daunier in Apulien zu erzahlen, welche in 
ihren Ansiedelungen von Canusium bis Arpi auch viele Denkma- 
ler seiner Gegenwart und Herrschaft zeigten2). Jener Heros soli 
hier, aus Argos vertrieben, ein neues und machtiges Reich ge- 
griindel und lange als Konig und reisiger Held geherrscht haben, 
bis er zuletzt auf einer an der Kiiste gelegenen, nacli ihm be- 
nannten Insel verschwand und fortan fiir einen Gott gait, wah- 
rend seine Gefahrten in die Diomedeischen Vogel verwandelt 
wurden, eine Art von Reihern (eQwdiog, ardea), deren Lebens- 
weise und griechenfreundliches Benehmen fort und fort an die 
Abkunft aus Argos erinnerte 3). Von dieser Kiiste der Daunier 
hatte sich die Sage und der Cultus des Diomedes dann auch wei- 
ter liinauf zu den Umbrern in der Gegend von Ancona und zu 

1) Virg. Aen. Ill, 4001f., Aristot. Mirab. Auscult. 106. 
2) Scliol. Pind. Nem. X, 12, Strabo VI p. 284, Virg. Aen. VII, 9^ XI, 

243 ff. mitServius und Heyne Exc.I, zu Aen. XI, Klausen Aeneas S. 1173fP., 
Mommsen Unterit. Dial. S.91. Arpi hiefs friiher Argyrippa,griechisch^{?j/o<r 
“Inniov. Landeinwiirts batte sich die Sage vom Diomedes bis nach Equus 
Tuticus, Ilenevent und Venafrum in Samnium verbreitet, dahingegen die 
Sage von Lanuvium (S. 251, 3) ganz vereinzelt ist. Einige motivirten sei- 
nen Tod auf der Insel durch Einmischung der Illyrier, Paul. p. 69 und 75, 
Plin. H. N. Ill, 11, 16, Antonin. Lib. Metam. 31. . 

3) Varro erziihlte davon in gutem Glauben s. Augustin L. D. XVI1J, 
16, vgl. Serv. V. A. XI, 270, Plin. H. N. X, 44. 
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den Henetern an der Pomfindung verbreitet1). Hier also mag 
der einheimische Cultus eines Gottes der Rossezucht und der 
Seefahrt zn Grunde gelegen haben, mit denen sich der Name 
und das Andenken des Diomedes verschmelzen konnte; dahinge- 
gen die Fabel vom Ulysses meist durch den Einflufs der Grie- 
chen, vorzfiglich der Cumaner, bei den eingebornen Stammen 
der andern Kiiste, sowold den Ausonern als den Latinern ver¬ 
breitet zu sein scheint. Ulysses oder Ulixes ist nur eine andre 
griechische Form fiir das alte epische 'Odvoasvg, welche sich 
vermoge des Spracbgebrauchs der Griecben in Sicilien und Ita- 
lien fiber die ganze Halbinsel geltend gemacht hat2). Die Sage 
von seinen Abenteuern an den fernen Kfisten und Inseln des 
Okeanos bat bekanntlicb sehr frfih auf die Lander- und Volker- 
kunde des westlichen Italiens eingewirkt, wo Cumae mit seinem 
alten Todtendienste, der Sage von der Fahrt in die Unterwelt, 
und von den Kimmeriern zuerst einen ortlicben Anhalt geboten 
haben mag, worauf sich die Abenteuer bei der Kalypso, bei den 
Cyclopen, beim Aeolus, den Lastrygonen, der Circe, den Sire- 
nen, endlich der Scylla und Charybdis allmalich von selbst an 
den ttbrigen, von so vielen Griecben besuchten und durch so 
viele Untersuchungen wohlbekannten Punkten der Kiiste von 
Italien und Sicilien einrichteten3). Die alte latinische Zauber- 
gottin und Zauberinsel, welche auf die Circe iibertragen ward 
(S. 363), wurde bald zu einem neuen Mittelpunkt der Sagenbil- 
dung, da namentlich die Telegonie des Eugammon, das Gedicht 
von den spateren Schicksalen des Ulysses und denen des Tele- 

1) Scylax Peripl. 16, Strabo V p. 214, Plin. Ill, 16, Steph. v. 14tq(k. 
Merkwiirdig ist die Coincidenz des Nainens Brundusiuin von /SpeVcfo? 
Hirsch, (Sqevtiov Hirschkopf, und der Insel Brettia im Adrias, s. Steph. B. 
v. BoerifK und Bergk Zeitschr. f. A. YV. 1851 n. 2. 

2) OvXt'grjg sagte man in Sicilien, Plut.- Marc. 20. Ulysses oder Uli¬ 
xes land der Grammatiker Diomedes beim Ibycus; ja es findet sich dieselbe 
Form des Namens auch auf gemalten Vasen altischer Herkunft. Etruskiseh 
lautet er Utbuxe, was sich also unmittelbar an Odysseus anschlielst. Der 
Wechsel von l und 6 ist der gewohnliche, vgl. lacruma und cfdxQv, levir 
und d'aiqo (^ccrrj()), oleo von der VVurzel od in oCw u. s.w. 0. Muller Ann. 
d. Inst. 1832 p. 378 sq., Schneidewin Ibyc. p. 139sq., 0. Jahn Einl. in die 
Vasenk. p. CCXLI. 

3) Die Lastrygonen bei Forinia, w’obei vermuthlich Seeraub im Spiele 
war, s. Horat. Od. Ill, 16, 34; 17, 5—9, Cic. ad Att. II, 13, OvidMet.XIV, 
233, Plin. H. N. Ill, 5, 9. Die Inseln der Sirenen bei Sorrent und in den 
benachbarten Gewassern, s. Strabo I p. 22. 246. 252. 258. Die Insel der 
Kalypso daclite man sich gewohnlich beim Vorgebirge Lacinium s. Scylax 
13, Plin. Ill, 10. 
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gonos, seines Sohnes von der Circe, sich oline Zweifel niiher auf 
diese Gegenden eingelassen hatte, von denen sich bekanntlic.h 
die erste sichre Spur in den jungeren Anhangen der Ilesiodi- 
schen Theogonie v. 1011 ft', findet. Es vverden nehmlich in die- 
sem Gedichte als Sohne des Ulysses und der Circe genannt: 
Agrios d. i. wahrscheinlich Faunus und Latinos und Telegonos, 
mit dem Zusatze dafs diese drei Briider sehr weit nacli Sonnen- 
untergang in einer Inselbucht iiber alle Tyrrhener geherrscht 
hiitten, welche in dieser Zeit von den Latinern und andern ein- 
gebornen Stammen nocb nicht niiher unterscbieden wurden1). 
Um so weniger werden vvir uns bedenken die verwandten Sagen 
und Genealogieen dieser Stiimme fur alt zu halten, narnentlicb 
fur alter als die Aeneassage, welche nicht durch die Griechen, 
die den feindlichen Troer wohl nicht verehren konnten, sondern 
durch Vermittlung der Elymer auf Sicilien nach Latium vorge- 
drungen zu sein scbeint. So die vermuthlich schon zur Zeit der 
Tarquinier verbreitete Sage der Mamilier, eines edlen Gescblechts 
von Tusculum, welches Telegonos als den Grunder der Burg 
von Tusculum und dessen Tochter Mamilia als Stammmutter 
verehrte2). Ferner die gleichfalls w6hl ziemlicb alte Sage, nach 
welcher Ausonien diesen Namen von Auson, einem Sohne des 
Ulysses und derKalypso, Andre nannten auch ihn einen Sohn 
der Circe, bekommen babe, und zvvar zuniichst die Gegend von 
Benevent und Gales, von wo sich der Name allmalich weiter 
verbreitet hatte3). Wurden doch in einigen genealogischen Com- 
binationen der Griechen selbst Romos, Antias und Ardeas Sohne 
des Ulysses und der Circe genannt4); und auch sie miissen 
ziemlicb alt sein, da sie jenen beiden Kiistenplatzen, Antium und 
Ardea, noch so viel Bedeutung beilegen. Endlich wurden Ulys- 

1) Dionys. I, 29 rjv yaq d'rj yqovog ore xcd Actrivoi xcd 'O/ufiqixol 
xcd Av Govts xcd av'/vo'i (i)J.oi Tuoorjvol inf ‘EXXrjVcov Htyavro. Von 
jenen drei Briidern ist TrjXe'yovog der Ferngeborne, ”4yqiog i. q. Ayqtvg 
d. i. Pan oder Faunus, wie Circe der Fauna verwandt ist, s. Gottling zu 
Hesiod, th. v. 1013. 

2) Liv. I, 49, Fest. und Paul. p. 150. 151, Dionys. IV, 45, Horat. Od. 
IV, 29, 8, Epod. I, 29, Ovid F. Ill, 92, IV, 71. Dalier auf den Miinzen 
der Mamilii das Bibl des Ulysses als Bettler, wie ihn der Hund erkennt. 

3) Paul. p. 18 Ausoniara, Seymn. Ch. v. 226 IF., Schol. Apollon. IV, 
553, Eustath. z. Dionys. Perieg. 78, z. Odyss. p. 1379, 20, Serv. V. A. 
VIII, 328. 

4) Dionys. I, 72 vgl. Plut. Rom. 2, Step!]. B. v. jivTfia und linSia, 
Serv. V. A. 1, 277 und die Nachweisungen bei Stiehle Pbilol. 1849 S. 107, 
1855 S. 167. 
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ses und seine Sohne auch bei den Etruskern hin und wieder 
genannt und verehrt, namentlich zu Cortona, wo man den aus 
andern Sagen bekannten Nanos, das Bild eines heimathlos Um- 
hergetriebenen, auch wohl mit Ulysses identificirte und dessen 
Grab zeigte >), und in Clusium und Caere, wo man mit ahnli- 
chen Combinationen lieber auf seine Sohne Telegonus und Te- 
lemachus zuruckging 2). Weit einheimischer scheinen indessen 
in Etrurien die Sagen von dem mysisohen Herakliden Telephus 
gewesen zu sein, welcher nicht selten anstatt des Herakles (S. 
641) als Vater des Tyrrhenos oder des Tarchon und Tyrrhenos 
genannt wurde, von denen man gewohnlich den Namen der 
Stadt Tarquinii und den der Nation ableitete3 4). Auch bei den 
tyrrhenischen Campanern, wenigstens in Capua, mufs man die- 
sen Herakliden als Ktisten verehrt haben, da sein Kopf und die 
Geschichte seiner Jugend auf den dortigen Miinzen zu sehen 
1st1). Von Einigen wurde Telephus sogar mit Latinus iden- 
tificirt, weil auch dieser hin und wieder fur einen Sohn des Her¬ 
cules gait5). Die mythologische Ankniipfung ist wie gewohnlich 
die Zerstorung von Troja, nach welcher auch dieser Heros nach 
Italien verschlagen sein soil. 

6. Aeneas. Anterior. 

Die neuerdings so oft besprochene Aeneassage6) unter- 

1) Lycophr. Alex. 805 und 1242 £F. mit den Scholien und Tzetzes, 
vgl. 0. Muller Etr. 2, 268ft. Auf eine ganz eigenthiimliche Auffassung 
deutet Plut. de aud. poet. 8. Durch den Verkehr der Etrusker mit dem 
Norden scheint mit andern Culturelementen die Sage von Ulixes selbst bis 
nach Deutschland gekommen zu sein, Tacit. Germ. 3. 

2) Serv. V. A. VIII, 479, X, 167. 
3) Dionys. I, 28, Lycophr. Al. 1245If., Tzetz. zu vs. 1249 "Hqay.U- 

ovg y.al Auyrjg rijg Dvycaoog Allov ncilg Tyleipog, Tijlfyov ok real 
‘IiQug Tdoywv y.al TuQOrjvog. Hiera ist eine Amazone, welche im mysi- 
schen Kriege an der Sefte des Telephos kiimpft, Philostr. Her. p. 691. Bei 
Plutarch Rom. 2 ist sogar Rome eine T. des Herakliden Telephos, die dem 
Aeneas vermahlt wird. 

4) J. Friedliinder Osk. Munzen t. Ill, 19. 20 S. 13, Archaol. Ztg. 1843 
S. 152, Bullet. Arch. 1853 p. 124. Gewohnlicher leitete man Capua ab von 
dem Dardaniden Capys d. h. aus Troja. 

5) Suid. v. Aarivoi , vgl. Malal. Chron. VI p. 162, 4 Ddf., wo Lati¬ 
nos der Sohn des Telephos heifst. 

6) 0. Miiller Class. lournal 1822 Vol. XXVI n. 52 p.308—318, Bam¬ 
berger im Rh. Mus. f. Philol. 1838 VI S. 82—105, Klausen Aeneas und die 
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scheidet sich von den bisher behandelten ivorzuglich dadurch 
dafs sie mit einer gewissen Form des asiatischen Aphrodite— 
dienstes Hand in Hand gehend die auf dem Haupte des Aeneas 
und der Aeneaden ruhenden Verheifsungen dieser Religion von 
Troja auf Rom ubertrug, also zugleich dem politischen und dem 
historiscben Ehrgeiz der Romer schmeichelte. Anfangs in gerin- 
gen und localen Anfiingen auftretend ist sie allmalich durch die 
Ehrsucht einzelner Geschlechter und die Phantasie der Richter 
und Sagenschreiber in die Mitte der latinischen und romischen 
Sagengeschichte geruckt worden, bis der Ruhm der Julier unter 
Casar und August und das dadurch bestimmte Gedicht Virgils 
ihr vollends den Yorrang vor alien iibrigen hellenisch-romischen 
Sagen gesichert hat. 

Jenen Yerheifsungen begegnet man scbon in der Ilias. 
Aeneas und Priamus sind hier die Haupter von zvvei verschied- 
nen Geschlechtern, von denen jenes zuriickgesetzt wild, aber fur 
eine neue und grdfsere Zukunft aufbevvahrt, Priamus dagegen 
und sein ganzes Ilaus dem Untergange verfallen ist* 1). Nach 
dem Gedichte des Arktinos von der Zerstorung Trojas verliefs 
Aeneas die Stadt noch vor derselben, gleich nach der Katastro- 
pheLaokoons, indem er sich ins hohere Gebirge nach dem alten 
Stammsitze der Landschaft Dardania mit dem achten Palladion 
zuruckzog; auch dichtete Sophokles so in seinem Laokoon, in 
welchem Stiicke Aeneas theils durch das schreckliche Ende Lao- 
koons theils durch die Weissagungen der Aphrodite zu seinem 
Auszuge bestimmt wurde2). Spatere Schriftsteller erzahlten von 
einer Herrschaft der Aeneaden und Ilectoriden, welches Ge- 
schlecht nun auch wieder zu Ehren gekommen war, zuerst in 
Alt-Skepsis im hohen Gebirge, spater in dem tiefer im Aesepos- 
thale gelegnen Neu-Skepsis, wo beide Geschlechter noch lange 
geherrscht haben sollen, Andre von andern Grundungen und 
Ilerrschaften des Aeneas und der Aeneaden in den Umgebungen 
des Idagebirges 3). Immer ist es Aphrodite, welche den Sohn 

Penaten, Hbg. u. Gotha 2 Bde. 1839. 40, E. Riickert Trojas Ursprung, 
Bliithe, Untergang und VViederherstellung, Hamb. 1846, Schvvegler Rom. 
Gesch. I S. 279—336. 

1) II. XIII, 460, XX, 302, Hymn, in Ven. 196. Nach Akusilaos b. 
Schol. II. XX, 307 stiftete Aphrodite den ganzen Krieg nur deshalb an, 
um die Herrschaft von dem Hause des Priamus an das des Aeneas zu 

bringen. 
2) Dionys. I, 48. 69. 
3) Demetrios von Skepsis b. Strabo XIII p 607, vgl. Schwegler Rom. 

Gesch. I, 294. 
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des geliebten Anchises behiitet und begleitet und liber die Er- 
fiillung ihrer alten Verheifsungen wacht. 

Diese irojanische und asiatische Aphrodite war aber nicht 
bios eine befruchtende Gliicksgottin des festen Landes, sondem 
auch eine machtige Gottin der See und der SchiUahrt und an 
verschiedenen Punkten des mittellandischen Meeres als solche 
verehrt, hin und wieder unter dern Beinamen der Aphrodite 
u4lvEiag, wodurch ihr enges Verhaltnifs zum Aeneas am ent- 
schiedensten ausgedriickt wird. Olfenbar hat dieser Umstand 
am meisten zur Verbreitung der Aeneassage beigetragen. So 
trefTen wir den Aeneas mit seinem Vater und der mutterlichen 
Schutzgottin zunachst in der fiir den Verkehr zwischen Asien 
und Europa von jeher selir wichtigen Bucht von Salonichi, wo 
er eine Stadt Aenos oder Aenea und auf dem Vorgebirge einen 
Tempel der Aphrodite griindet1). Weiter frndet sich an der 
gleichfalls immer vielbesuchten Kiiste von Zante bis Corfu eine 
ganze Beihe von Culten der Aphrodite und damit verbundnen 
Erinnerungen an Aeneas und Troja. So soil Aeneas auf Veran- 
lassung einer Windstille auf Zante einen Dienst der Aphrodite 
gestiftet liaben, welcher den Einwohnern immer selir heilig blieb. 
Ebenso aul'Leukas, wo Aeneas in dem jetzigen Canal von Sta 
Maura ein Heiligthum der Aphrodite Aineias stiftet, und wieder 
auf dem benachbarten Vorgebirge von Actium, wo auch die 
,,Grofsen Gotter“ d. h. die Kabiren oder Dioskuren von Samo- 
thrake als schiitzende Diimonen der SchifFahrt verehrt wurden. 
Desgleichen gab es in Ambracia ein Heiligthum der Aphrodite 
und des Aeneas, endlich der Insel und Stadt Corfu gegentiber 
bei dem alien Buthrotum wieder einen von Anchises und Aeneas 
gestifteten T. der Aphrodite. Eine dritte Gegend endlich, wo 
Troja von neuem aufgelebt zu sein schien, diese schon ganz dem 
Westen angehorig und mitten in der Verkehrsliriie zwischen 
Karthago und der latinischen Kiiste gelegen, war die nordwest- 
liche Spitze von Sicilien, wo der Berg Eryx mit dem T. der ery- 
cinischen Aphrodite weit und breit beriihmt war und an seinem 
Fufse dieElymer in mehreren Stadten wohnten, unter denenEgesta 
oder Segesta die bekannteste ist. Auch hier wiesen alte Sagen 
und ortliche Erinnerungen sehr bestimmt auf einen Zusammen- 

1) Schon Lesches in der kleinen Ilias liefs den Aeneas dahin gelan- 
gen, freilich nur als GeFangnen des Neoptolemos, s. Tzetz. zu Lycophr. 
1232 und 1263. Die vollstandige Sage erziihlte Hellanikos, s. Dionys. I, 
46 ff., Strabo VII, p. 330, Schol. II. XX, 307. 
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liang mit dem alten Troja, so bestimmt dafs selbst Thukydides 
sich nicht gescheut hat daran zu glauben1), und zwar haullen 
sich diese Merkmale am moisten in der Gegend von Segesta, wo 
ein Heiligtlium des Aeneas in der Stadt und ein Altar der Aphro¬ 
dite Aineias auf einer benachbarlen Hohe, ja im Thale selbst die 
beiden trojanischen Bache Simois und Skamander gezeigt wur- 
den. Diese Gegend ist aber eben wegen ihrer mittlern Lage zwi- 
schen Karthago und Italien fur die Geschichte der Aeneassage 
besonders wichtig. Wie die Phonicier und spater die Punier sich 
vorziiglich dort festgesetzt halten, die Elymer und Phonicier ge- 
gen die Griechen zusammenhielten und zwischen dem Aphro- 
ditedienst auf Eryx und dem der Kiiste von Afrika ein alter Cul- 
tuszusammenhang bestand2), so leidet es wohl keinen Zweifel 
dafs sich der Zusammenhang der Aeneassage mit Karthago und 
ihre antihellenische Tendenz d. h. die Hoflfnung eines endlichen 
Triumphes fiber den alten Erb- und Nationalfeind, die Griechen, 
vorziiglich hier ausgebildet hat. Wie andrerseits die Erinnerun- 
gen des latinischen Aphroditedienstes und der auch hier aufs 
engste damit verschmolzenen Aeneassage so bestimmt auf Se¬ 
gesta und den Kreis der erycinischen Venus zuriickweisen (S. 384), 
dafs man auch in dieser Beziehung am besten thun wird sich 
einfach an diese Gegend zu halten, zumal da auch der Verkehr 
zwischen den Seeplatzen der latinischen Kiiste, darunter Ardea 
und Lavinium, und jener Gegend von Sicilien ein sehr lebendiger 
gewesen sein mufs, schon wegen jenes alten Handeltractats zwi¬ 
schen Rom und Karthago (Polyb. Ill, 22). Hatte die latinische 
Aeneassage von Lavinium doch selbst in ihrer spateren Tradition 
eine bestimmte Hinweisung auf Segesta erhalten, da sie unter 
den Begleitern des Aeneas und als Haupt der Griinder von La- 

1) Thucyd. VI, 2 5IXCov df ahax.ofA.evov twv Tqwiov rives diatfv- 
yovreg xi^a/ovs nXoloig aifnxvovvrai tiqos rrjv 2jy.ei.iav xal ojeoyoi 
rolg 2ixavoig oixrjaavreg Zvfjmavreg [xZv'EXvuoi ixXrjx'trjOav, noXeig 
cT aviiov ”Eou2j re xaV’Eyeara. Vgt. Strabo XIII p. 608, Dionys. I, 52 If., 
Virg. Aen. V. Auch der alte T. der erycinischen Venus auf dein benach- 
barten Berge riihinte sich spater der Stiftung oder Verherrlichung durch 
Aeneas, s. Virg. Aen. V, 758, Diod. IV, 83. 

2) Aelian JN. A. IV, 2. In Karthago konnte sich die Aeneassage an die 
dortigen Traditionen von der Dido uin so leichter anschliefsen, da diese nur 
die zur geschichtlichen Person gewordene Burggoltin von Karthago ist, die 
der Venus Urania eben so sehr als der luno verwandte Astarte der pho'ni- 
cischen Heiinath. Auch Didos Schwester Anna ist eine Nebenfigur dieses 
phonicischen Astartedienstes. S. Movers Phbnizier I, 609 H'., II, 1, 350IT., 
2, 92 fif. 
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vinium einen Aegestus nennt, welcher hochst wahrscheinlich da- 
her seinen Namen hatte1), wie die alte Yervvandtschaft und 
Freundschaft zwischen Rom und Segesta denn aucb sonst oft 
hervorgehoben und in Rom immer bereitwillig anerkannt wurde. 

Wicbtig ware es wenn sich die Zeit, wo dieser Dienst der 
Aphrodite und die Aeneassage sich bis nach Latium fortrankte, 
genauer bestimmen liefse, doch ist dieses nur annaherungsweise 
moglich. Man bat die Spuren der latinischen Aeneassage schon 
bei dem sicilianischen Dicbter Stesicborus (S. 642) aufzufinden 
geglaubt, aber dessen Ausdruck dafs Aeneas von Troja „nach 
Hesperien“ gezogen sei ist doch noch zu unsicber und eine un- 
mittelbare Reziebung der ilischen Tafel auf seine Dichtung zu 
bedenklich, als dafs man daraus seine Bekanntschaft mit dem 
letzten Ziele der Wanderung des troischen Helden in Latium und 
Rom folgern diirfte2). Eben so wenig wird sich nachweisen 
lassen dafs Cumae lange vor Rom den Aeneas als Ktisten ver- 
ehrt habe, wie Mancbe dem angeblichen Zeugnisse des Stesicho- 
rus und gewissen sibyllinischen Yerheifsungen von der Zukunft 
des Aeneas3) zu Liebe angenommen haben, da bei diesen Spru- 
chen eine spatere Interpolation mehr als wahrscheinlich ist und 
Cumae selbst, die alte griechiscbe Pflanzstadt, wohl den Ulysses, 
aber sclwverlicb den Aeneas unter ihren Heroen verebrt haben 
wird. Vielmehr lafst sich in der griecliischen Litteratur mit 
Sicherheit kein alteres Zeugnifs fur den trojaniscben Ursprung 
von Latium und Rom nachweisen als das des Aristoteles, dessen 
Scbiiler Theophrast sich nach Plinius zuerst eingehender mit 
Rom beschaftigt hatte4), wie Aristoteles selbst denn dariiber al- 

1) Dionys.1,67. Man kdnnte Aegestus durch Aequus erklaren (S.G29), 
doch denkt man natiirlicher an Egesta oder Segesta, s. Cic. Verr. IV, 33, 
72, Tacit. Ann. IV, 43. 

2) Niebuhr R. G. I, 201 geht so weit dafs er Stesicborus von Aeneas 
Auswanderung „fast wie Yirgil“ singen lafst. Vgl. Welcker kl. Schr. I, 
181, Alte Denkm. 2, 191 If. _ 

3) Dionys. I, 49 sagt sehr zuversichtlich: rfjg ds ini Irah'av Ai- 
vstov xai Tqmwv dcpitjecog Pm^ikTol ts navz&g psflcucoTcu xcu ret dpm- 
Luva vn’ avuov sv re d vcTi'aig xai ioQrni'g ^iiur^uarcc, 2tfiu).lr]g ts Xo- 
yia yeti %Qt](fiuoi ITvdixoi xni nkXci noXXcc, doch gilt das eben nur fur 
seine Zeit. und von der damaligen Sammlung der sibyllinischen Spriiche, s. 
oben S. 272. 

4) Plin. H. N. Ill, 5, 9 Theophrastus, qui primus externorum aliqua 
de Romanis diligentius sevipsit. Die Erz’ablung des Aristoteles war noch 
eben so unbestinnnt als mahrehenhaft, s. Dionys. I, 72, Strabo \1 p. 264. 
Die Schrift des Gergithiers Kephalon, welche Dionys. I, 49. 72 vgl. Fest. 
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lerdings noch sehr ungenau unterrichtet gewesen zu sein scheint. 
Bestimmter trat die Ueberzeugung vein trojanischen Ursprunge 
Roms auf bei Kallias, welcher um 300 v. Chr. die Geschichte des 
Agathokles besebrieben hatte, bis endlich Timaos, der Zeitge- 
nosse des Konigs Pyrrhos, die vollstandige Aeneassage und zvvar 
mit Beriicksichtigung der latinischen und rSmischen Ueberliefe- 
rung erzahlt hatte1). Namentlicb vermutbet man dal's aus ibm 
die in der Alexandra des Lycophron v. 123611'. zusammengestell- 
ten Nacbrichten entlebnt sind, welches Gedicht nach dem uber- 
einstimmenden Urtheile griindlicher Gelehrten entweder ganz 
oder docli in diesem das romische Altertlium betreflenden Ab- 
schnitte in der Zeit des Kampfes zwischen Antiocbus und Rom 
entstanden ist. In Rom selbst hatte man sich freilich sebon um 
ein Bedeutendes fruher, nehmlicb um die Zeit des ersten puni- 
schen Kriegs, gewobnt in Troja die Urspriinge Roms und des 
Romischen Namens zu sueben 2), daber man mit den ersten An- 
fangen der Sage immerhin noch einige Generalionen hbher hin- 
auf gelin mufs. Docli giaube ich kaum dafs sie alter ist als der 
latinische Krieg und die Unterwerfung der Latiner im J. 338, in 
solchem Grade macht sie den Eindruck einer ganzlichen Ver- 
kummerung der latinischen Bundesverhaltnisse und Bundeserin- 
nerungen. Wahrend des Kriegs mit Tarent und Pyrrhus mag 
sie sich in Rom vorziiglich durch ihre antihellenische Tendenz 
empfohlen haben, wie spa ter, im Verlauf der Punischen Kriege, 
vorziiglich der Triumph iiber Karthago hervorgehoben wurde. 

Hernach ubernahm die combinirende Dichtung und Sagen- 
schreibung dieAufgabe, die versebiedenen Punkte wo sporadisch 
vom Aeneas erzahlt wurde in einen historischen und geographi- 
schen Zusammenhang zu bringen, auf welchem Wege die ge- 
wohnliche Tradition bei Cato, Yarro, Virgil, Dionysius v. Ilalicar- 
nass u. A. entstanden ist. Bald sind es blofseNamen, welche zur 
Ankniipfung dienen, bald verwandte Gottesdienste und Sagen. 
So liefs man den Aeneas jetzt aus der Bucht von Salonichi zu- 
nachst nach Delos gelangen, weil es dort alte Traditionen von 

p. 266 Romam als altestes Zeugniss fur den troischen Ursprung von Rom 
anfiihrt, vvird bei Athen. IX p. 393 sehr bestimmt fur das Product eines 
Alexandriners erklart, welcher Zeitgenosse Antiochos d. Cr. war. Die bei 
Dionys. I, 72 angefiihrte Chronik der argivischen Priesterinnen mag eine 
spatere Ueberarbeitung der Chronik des Hellanicus gewesen sein. 

1) Dionys. I, 67, Polyb. XII, 4. 
2) lustin. XXVIII, 1, Sucton Claud. 25 u. A., vgl. Schwegler Ro. G. 

I, 305 If. 
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einem Ivonig und Seller Anios gab, dann nach Kythere, weil das 
dortige selir alte Heiligthum der Aphrodite nun gleichfalls fur 
seine Stiflung gelten konnle. Von Kythere macht er einen Ab- 
slecher nach Arkadien, weil Dardanos, der Stammvater aller tro- 
ischen Kdnigsgeschlechter, nach der gewohnlichen Sage fur einen 
Solin der Plejade Electra gait, also eigentlich aus Arkadien 
stammte 1). Dann gelangt er zur See weiter nach Zante und den 
ubrigen vorhin genannten Punkten der Kiiste von Acarnanien 
und Epirus, wo er bei Virgil mit dem troischen Seher Helenus 
und der Andromache zusammentrifTt. Von dort lielsen ihn Einige 
direct nach Mittelitalien gelangen, hier mit Ulysses zusammentref- 
fen und inGemeinschaft mit diesem und den Sohnen des Telephos 
zum Ansiedler werden2), wahrend ihn Andre den weiteren See- 
weg um das sudliche Italien nach Afrika und Sicilien und von 
dort an der westlichen Kiiste Italiens hinauf bis Latium fuhrten. 
An der siidlichen Kiiste von Italien leitete man jetzt an verschie- 
denen Stellen, namentlich in Siris, alte Palladien vom Aeneas 
ah3), so dafs er also hier den Diomedes verdriingte, wie an der 
westlichen den alteren Ulysses. Bei den Ortssagen nehmlich, wel- 
che in diesen Gegenden bei derFahrt des Aeneas ankniipfen, lafst 
sich entweder ihre friihere Unabhangigkeit von diesem mytholo- 
gischen Faden oder eine altere Beziehung auf die Fahrten des 
Ulysses nachweisen. So ist die Erzahlung vom Palinurus eben 
nur eins von den vielen griechischen Schiflermahrchen, welche 
alle Kiisten und Buchten des mittellandischen Meers belebten, 
eine Personitication des giinstigen Windes der Riickkehr {naXiv 
oi'Qog), welcher zum Steuermann geworden war und als solcher 
in verschiedenen Gegenden die Sage beschaftigte, denn auch in 
der Gegend von Cyrene und bei Ephesus gab es Vorgebirge des 
Palinuros4). Ein ahnliches Mahrchen ist das vom Misenus, dem 
Sohne des Windgottes Aeolus, daher Schiffstrompeter, so gut 
wie dieTritonen auf derMuschel zu trompeten pflegen, also eine 

1) Dionys I, 50. Bei Virgil sucht Aeneas die Urspriinge seines Ge- 
schlechts nicht in Arkadien, sondern auf Kreta, von wo er weiter nach Ita¬ 
lien und Latium geschickt wird, weil auch Dardanus eigentlich von dort 
stamine, s. Aen. 111,94 ff., 193tf.,VII, 205 ff. u. 240 HincDardanus ortus, Hue 
rape tit iussisque ingentibus urget Apollo Tyrrhenian ad Thybrim etfontis 
vada sacra Numici. Plin. H. IV. Ill ,5,9 Corani a Dardano Troiano orti. 
JNach Andern war Cory thus gemeint d.i. Cortona, s. Heyne exc. VI zu Aen. III. 

2) Die Chronik der argivischen Priesterinnen bei Dionys I, 72 und 
Lycophr. Al. 1236 fF. 

3) Strabo VI p. 264, Dionys I, 51. 
4) Liv. XXXVII, 11, Lucan. IX, 41. 
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Personification des sturmischen Vorgebirges bei Baja, dessen 
Eponym in der Cumaniscben Sage fur einen Begleiter des Ulysses 
gait, wiihrend man spater mit beiden Namen bei der Aeneassage 
anknupfte >). Auch die andern Punkte, Prochyte, Caieta und 
die Insel Aenaria konnten erst dann als Beweise fur den Glauben 
der Aeneasfahrt gelten, nachdem dieselbe zu einem beliebten Sa- 
gencomplex dieserGegenden geworden war1 2). Von demBesucbe 
des Aeneas in Cumae und seiner Befragung der dortigen Sibylle 
scbeint allerdings schon Naevius gewufst zu haben (S. 267), doch 
kann auch dieses fur das hohere Altertbum der Aeneassage in 
Cumae niclits beweisen. 

Fur Bom bildete diese Sage zugleich den Stamm der diirf- 
tigen Erinnerungen welche sich aus dem latinischen Altertbum 
erhalten batten, ein si direr Beweis dafs dieBliithe des latinischen 
Bundes liingst voriiber war als diese Erinnerungen eine feste 
Form annahmen. Von Alba Longa hatte sich nur ein dunkles 
Gerucht behauptet, welches im weitern Verlaufe dieser Sagenbil- 
dung sogar noch mehr entstellt wurde; von den iibrigen latini¬ 
schen Stadten ist gar niclit die Rede, da sic seit 338 v. Chr. ihre 
Selbstandigkeit verloren batten und dieBevolkerung sich seitdem 
immer mehr in Rom zusammendrangte (Liv. XLI, 8). Nur La- 
vinium war als letzter Rest des latinischen Bundes iibrig geblie- 
ben (S. 188), daher sich auch die Erinnerungen an clenUrsprung 
und dieHeiligthumer desselben dort allein erhalten hatten. Wohl 
aber ist Rom und seine Zukunft die eigentliche Zweckbeziehung 
aller Schickungen, von denen die Aeneassage erzahlte, so sehr 
hatte sich diese ganze Sage unter dem Einflusse des Grundge- 
dankens gebildet, dafs Latium und Alba Longa nur um Roms 
willen existirt hatten. In Rom mag zuniichst das Geschlecht der 
Julier diese Erinnerungen gepflegt und sie mit der Aeneassage 
vermischt haben, bis diese allmalich allgemeinere Geltung gewann 
und gleich bei den ersten Anfiingen der romischen Litteratur so- 

1) Strabo I p. 26, V p. 245, Serv. V. A. Ill, 239, IX, 710. 
2) JlQO/vrr] (Procida) ist eigentlich 7iQ0%VTr\, quia profusa ab Jena- 

ria erat d. i. der grofseren vulcanischen Insel Ischia, doch dichtete schon 
Naevius von der Verwandten des Aeneas, s. Serv. V. A. IX, 715, Plin. Ill, 
6, 12. Aenaria, welchen Namen man spater auf eine Landung des Aeneas 
deutete, Paul. p. 20, ist wahrscheinlich eine Corruption des alteren Namens 
Inarime. So ist die Sirene Leucosia spater zu einer Nichte des Aeneas 
Namens Lectosia geworden, s. Strabo VI p. 252, Plin. Ill, 7 vgl. Dionys. I, 
53, Paul. p. 115. Auch der Name Caieta wurde verschieden erklart, s. 
Strabo V p. 233, Serv. V. A. VII, I. 

Preller, Ilflni. Mythol. 43 



674 EILFTER ABSCHNITT. 

wohl von der Poesie als von der Geschichte begierig ergriffen 
wurde. Naevius, welcher im erstcn und zweiten puniscben Kriege 
lebte, machte zuerst poetisclien Gebrauch von der Aeneas- 
sage, indem er in seinem Gedichte iiber den ersten Krieg zwi- 
schen Rom und Karthago die Feindschaft beider Stadte von der 
Entzweiung der beidenStifter, des Aeneas und der Dido, ableitete; 
wenigstens wissen wir dafs in diesem Gedichte ausfiihrlicli von 
der Flucht des Aeneas und seines Vaters, ihren Abenteuern auf 
der Fahrt, der gastlichen Aufnahme in Karthago und endlich von 
der Ankunft in Latium die Rede gewesen J). Dann erzahlte En¬ 
nius die Sage ausfuhrlicli im Eingange seiner Annalen, als my- 
thische Vorgescliichte der Grim dung von Rom. Wie fliissig nocli 
zu seiner Zeit die Ueberlieferung war beweist der Umstand dafs 
Alba Longa nach seiner Erzahlung bei der Ankunft des Aeneas 
schon existirle, ferner dafs Ilia nach ihtn die Tochter des Aeneas, 
also Romulus dessen Enkel war; und so hatte vor ilitn aucli 
Naevius gedichtet2). Weiter hatlen unter den iilteren romischen 
Geschichtsschreibern namentlich Cato und Cassius Hemina die 
Aeneassage mitSorgfalt. erforscht und bearbeitet. Und zwarwird 
aus Cato zuerst die wichtige Neuerung angefiihrt, nach welcher 
die dreifsig Ferkel des weifsen Mutterschweins, welche ein altes 
Symbol der Metropole Alba mit ihren dreifsig Colonieen war, 
nicht mehr diese, sondern die dreifsig Jahre, welche angeblich 
zwischen der Griindung von Lavinium und der von Alba verflos- 
sen, bedeuten sollten: eine chronologische Kliigelei welche den 
wirklichen Zusammenhang der Thatsachen nun vollends ent- 
stellte. Endlich hatte Varro sich mit grofsem Eifer auch auf die- 
sen Abschnitt des romischen Alterthums eingelassen 3), in Sa- 
mothrake nach der Bedeutung der Penaten geforscht, Epirus 
wegen der dortigen Erinnerungen an Troja und Aeneas bereist, 
dessen Ankunft in Latium und den Bund mit Latinus, ferner die 
Griindung Albas und die Geschichte der Albanischen Kunige mit 

1) S. Schwegler R. G. I S. 84. 85 und Io. Vahlen Cn. Naevi de bello 
Punico reliquiae Lips. 1854. 

2) Serv. V. A. I, 273, VI, 178, Io. Vahlen Ennian. Poes. Reliq. 
p. XXVII sq. 1 

3) Varro iiber die Penaten des Aeneas bei Serv. V. A. Ill, 12 oben 
S. 548. Vgl. Serv. A. Ill, 349 / arro Epiri se fuisse dicit et omnia loca 
iisdem did nominibus, quae poeta commemorat, vidisse. Von der Ankunft 
des Aeneas in Latium Serv. A. I, 382, III, 2S6 oben S. 33. Aeneas koinmt 
mit zwanzig Schilfen, quibus portabantur reliquiae Troianorum, ib. XVIII, 
19. Seine Schrift de familiis Troianis wird erwahnt ib. V, 704. 
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chronologischerGenauigkeit beschrieben, und in Rom selbstUn- 
tersuchungen fiber die trojaniscben Gescblechter d. h. fiber die 
Familien welche sich vom Aeneas und seinen Trojanern abzu- 
stammen riihmten angestellt. Endlich Virgils Aeneide, bei wel- 
chem Gedichte man nicht weifs was man mehr bewundern soil, 
die Kunst derDichtung und derSprache, den patriotischen Ernst 
des Studiums, die seelenvolle Empfindung so rnancber tiefer- 
greifenden Schilderung, oder die angeborne Armuth und Dfirftig- 
keit des StofFs in alien Punkten wo der Dichter die Hand seiner 
grieckischen Ftibrer verlafst und die Vorzeit von Italien und La- 
tium durch ilire eignen Erinnerungen zu beleben sucbt. 

Die gewohnliche Erzahlung von der latinischen Vorzeit be- 
ginnt mit der kahlen Abstraction der Aboriginer, welclie den 
griechischen Autochthonen entsprechen 1) und von den spateren 
Schriftstellern, Lucret. V, 923 fT., Sallust Cat. 6 u. A. wie diese 
als wilde Waldmenschen, Hoblenbewohner, Eichelesser, ohne 
Sitte und Gesetz, ohneAckerbau und boberes Bedfirfnifs geschil- 
dert werden. Von ihnen ffilirt uns diese Tradition alsbald an 
die von der Natur in jeder Hinsicht vernacblassigte Kiiste der 
Laurenter, welclie niemals einen bedeutenden Einflufs auf die 
Geschicke der Dinge gehabt haben kann, aber bier dennoch fur 
denBoden ausgegeben wird, wo der Wunderbaum der romischen 
Zukunft seine ersten Wurzeln getrieben babe. Antium, die alte 
Seestadt der Volsker, und Ardea, die Stadt des Turnus und der 
Rutuler, sind die letzten Puukte die sich einer giinstigen Lage 
erfreuen. Von Ardea bis zur Tibermundung zieht sich ein hu- 
geliger, von einzelnen Biichen durchfurcbter Strand, welcher jetzt 
meist mit Gebiisch und niedriger Waldung (macchia) bestanden 
und nur in giinstiger Jahreszeit bewohnbar ist. Entfernt man im 
Gedanken den breiten Gurtel von sandigen Diinen, der sich im 
Laufe der Jahrhunderte vor dieser und uberhaupt der westlichen 
Kiiste von Italien abgelagert hat, und denkt man sich dazu eine 
fleifsige Cultur, wie sie in dem hbheren Alterthum in diesen Ge- 
genden jedenfalls vorbanden war und unter den Kaisern der Na¬ 
tur noch einmal Herr zu werden versuchte, so mag die Lage der 

1) Ohne Zweifel koinmt das Wort von ab origine. Dionys I, 10 iiber- 
setzt es durcb yev<xQ/ca oder nQuiToyovot, Serv. V. A. VIII, 328 durch 
ctvToyttovss. Ennius nannte diese Ursprungsmenschen Casci d. b. die Al¬ 
ien, s. Varro 1. 1. VII, 28, Cic. Tusc. I, 12, 27, Serv. V. A. I, 6. Ihr Ver- 
hiiltnifs zu den Faunen s. oben S. 341. Varro hatte in einer Satire Abori¬ 
gines avS-QbjTuov (pvdeu)g das mythische Bild der primitiven Robbeit 
weiter ausgefiibrt. 

43* 



676 EILFTER ABSCHNITT. 

Dinge immerhin eine etwas bessre gewesen sein. Der Name der 
Laurenter, wie sich die Bevolkerung insgemein nannte, wird von 
einem heiligen Lorbeerbaume abgeleitet, welcher nach Art der 
iiltesten Zeiten ein nationales Heiligthum gebildet hatte, woraus 
mit der Zeit der kleine Ort Laurentum entstand *). Die Haupt- 
stadt war immer Lavinium in ziemlich giinstiger Lage, denn es 
liegt auf einem ansebnlichen Hugel unweit des Meeres und zwi- 
schen fruchtbaren Grunden, obwohl sie eine maritime Bedeutung 
hochstens nur bis in die friiheren Jabre der Bepublik gebabt ha- 
ben kann1 2). Laurentum war urspriinglich wobl nur ein fur diese 
latinischen Kustenbewobner ehrwiirdiges Heiligthum des Mars 
nach Art jener iilteren im Gebirge, wo der beilige Vogel Specht 
als Prophet waltete3). Darum gait Picus fur den ersten Konig 
der Laurenter und dabei fur einen Sohn des Saturnus4), weil 
solche Bilder und Erinnerungen von selbst mit denen der seligen 
Urzeit zusammenfielen. Fur seinen Sohn und Nachfolger gait 
der verwandteNationalgottFaunus, von dessen Verehrung in die- 
ser Gegend noch spater ein ihm geheiligter Oleaster zeugte. Auf 
ihn folgl Latinus, nach der gewohnlichen Sage der Sohn dieses 
laurentischen Faunus und der benachbarten Nymphe Marica 
(S. 363), der schon der Hesiodischen Theogoniebekannte Eponym 
des latinischen Volks, welchen die griechische Fabel zum Sohne des 
Ulysses und der Circe, die romische zu dem des Hercules und der 
Fauna machle (S. 644). Es scheint dafs er in Lavinium alslndiges 
d.h. nach griechischen Begrilfen als Heros Ktistes verehrt wurde; 
wenigstens wird erzahlt dafs er in der Schlacht mit Mezentius, 
dem Tyrannen von Caere, wie Aeneas plotzlich verschwunden und 
zum Iupiter Latiaris erhoht worden sei d. h. zum Divus Pater 

1) Virg. Aen. VII, 63 vgl. Herodian I, 12, 2 von einer Villa des Com- 
modus: to tteqv tijv ylciVQEVTov/wo(ov /ueyiGrotg y.aracfxiov dK(pvt](f o- 
qois ciXGtGiv, oS-ev y.al to ovofxa tm /wqicj. Herodian schildert die Ge¬ 
gend iiberhaupt als eine freundliche, wegen der Seeluft und der scliattigen 
Pflanzungen sogar gesuchte. Seit Claudius und Antoninus Pius war viel fur 
die dortige Cultur geschehen. Zur Geschichte s. A. W. Zumpt de Lavinio et 
Laurentibus Lavinatibus Berol. 1845 und Bormann Altital.'Cborogr. S. 98fF. 

2) In dem ersten Tractate zwischen Rom und Kartbago bei Polyb. Ill, 
22 werden noch die ytavQSi'Tivoi (Mss. 14qivtivcov) d. h. die Laurenter 
mit der Hauptstadt Lavinium unter den seefahrenden und handeltreibenden 
Ortschaften der latinischen Kiiste genannt, neben den Ardeaten, Antiaten, 
Circeji und Tarracina. In dem spiitern Biindnisse bei Polyb. Ill, 24 werden 
sie nicht mehr genannt. 

3) S. oben S. 296. Mensis Martius bei den Laurentern Ovid F. Ill, 
93. Mars Ficanus in der Gegend von Ostia s. oben S. 98. 

4) Virg. A. VII, 45, Augustin C. D. XVIII, 15, vgl. oben S.333 und 341. 
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Latiaris, dem gottlichen Vater und Urheber des latinischen Na- 
mens, mit welchem Glauben auch gewisse an den latinischen 
Ferien beobachtete Gebrauche zusaminengehangen haben sollen 
(S. 84). 

Zum Latinus kommt Aeneas, wahrscheinlich herbeigezogen 
durch den Venusdienst der Latiner und Ardeaten (S. 382 ft.) und 
den Verkehr mit Segesta und den Elymern in Sicilien, worauf er 
in Folge seiner Identification mit dem am Numicius verehrten Pater 
Indiges, welcher vermuthlich friiher den zum Konige dieser Land- 
schaft potenzirten Flufsgott Numicius bedeutet hatte (S. 520), 
bald festeren Fufs fafste und die ganze Erbschaft des Cultus und 
der Sagen antrat, welche eigentlich diesem Pater Indiges der 
Laurenter gegolten batten. Namentlich half dazu der religiose 
Zusammenhang, in welchem dieser Indiges zu der Vesta und den 
Penaten von Lavinium stand, welche dadurch, dafs sie seit der 
Auftosung des latinischen Bundes nachst den Erinnerungen der 
latinischen Ferien der einzige Rest desselben waren, eine uni so 
wichtigere Bedeutung bekommen hatten. Daher jene jahrlichen 
Opfer der hoheren Magistrate und Priester von Rom, welche sie 
an Ort und Stelle der Vesta, den Penaten und dem Pater Indiges 
von Lavinium darbrachten, in der Ueberzeugung dafs dieser Got- 
tesdienst den Ursprung des latinischen und romischen Namens un- 
mittelbar angehe (S. 536): daher die Sacra vonLavinium und die des 
Albaner Bergs den Romern fiir gleich alt und heilig galten und na¬ 
mentlich Lavinium fiir die Metropole nicht bios von Rom, son- 
dern auch fiir die von Alba Longa und aller Latiner gehalten 
wurde1). Moglich dafs die alte Gewohnung der Latiner die Ve¬ 
nus als Bundesgottin zu verehren die erste Veranlassung zur 
Einschiebung ihres durch die Dichtung vom troischen Kriege so 

. beriihmt gewordnen Helden anstatt jenes namenlosen Indiges ge- 
geben hatte. Die natiirliche Folge davon aber war eine voll- 
kommne Umkehr der friiheren Tradition und alteren nationalen 
Ueberzeugung. Was heimisch war und bisher daftir gegolten 
hatte, der mit den hauslichen und stiidtischen Einrichtungen und 
Stiftungen der Latiner so eng zusarnmenhangendePenatendienst, 
das wurde nun aus dem fernen Auslande abgeleitet. Die wirkliche 
Metropole und das alte Ilaupt des latinischen Bundes, Alba Lon- 

1) Varro I. 1. V, 144 Oppidum quod primum conditum in Latio stir- 
pis Romanae Lavinium, num ibi Dii Penates nostri. Liv. V, 52 Maiores 
nostri sacra quaedam in monte Alhano Lavinioque nobis Jacienda tradide- 
runt. DionysV, 12 eis AavCmov (p/ero, rijv ^iqTponohv tou Acaivcov 
yevovg. Plut. Coriol. 29. 
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ga, wurde zur zweiten, erst von der Kuste und mit Hiilfe der 
troiscben Vesta gegrtindeten Stadt. Daher nun auch Aeneas, der 
in der iilteren Ueberlieferung immer nur seinen Vater Ancbises, 
den Geliebten der Aphrodite, deren Verbeifsungen auf dem Vater 
und dem Sobne ruhten, oder etwa das troiscbe Palladion mit 
sich fubrt, von jetzt an vorzuglicli als Trager und Retter der tro- 
ischenPenaten geschildert wird, von denen die alte Ueberlieferung 
so wenig wufste, dafs man sich in Rom spater uber ihren Ur- 
sprung und ibre Redeutung in Troja umsonstden Kopfzerbrach1). 
Troja war und blieb fortan die wahre Metropolis von Rom, ein 
Glaube welcher eineZeit lang eben nur derEitelkeit scbmeichelte 
und hin und wieder politisch ausgebeutet wurde, dann aber in 
mebr als einer, namentlich aucb in religioser Hinsicht die wich- 
tige Folge hatte dafs die Romer sich immer mehr gewohnten in 
dieser entlegenen, moralisch und politisch langst verkommenen 
Gegend, am troiscben Ida und in Phrygien, die altesten Vorbilder 
ilirer Sitte und ibres Glaubens zu suclien. Rei der Einfiibrung 
der Phrygiscben Sacra bat dieser Aberglaube jedenlalls mitge- 
wirkt und bei dem schnellen Zuflufs so mancher Yerweichli- 
chung seit der Zeit, wo Roms Legionen zuerst in Asien auftraten, 
wird er wenigstens oft zur Entschuldigung gedient baben. Hat 
er doch auch bei dem seit Casar immer von neuem auftaucheri- 
den Plane, die Hauptstadt des Reiches von Rom nach dem Osten 
zu verlegen, den lockenden Hintergrund der alteren Heimath vor- 
gespiegelt2), so dafs noch Constantin bei der endlichen Aushib- 
rung des alten Planes zuerst gleichfalls auf Troja zuriickging. 

Trotz dieses mit der Zeit immer starker aufgetragenen auslandi- 
schen Colorits baben sich in der latiniscben Aeneassage manclie 

1) Schon bei Naevius wurden die Penaten dureh Aeneas und Anchises 
aus Troja nacli Rom gebracht, s. Probus Virgil Eel. VI, 13 p. 14 Keil. 
Nach Varro b. den Schol. Veron. Aen. II, 717 p. 91 behauptete sicb Aeneas 
auf der Burg, bis er freien Abzug erlangte, worauf er zuerst alles Uebrige 
verschmahend mit dem Anchises auf der Schulter auszog, dann yon den ge- 
ruhrten Grieehen Erlaubnifs bekam auch die Penatenbilder, endlick seine 
gauze Habe mitzunebmen. Aus ders. Quelle erfahren wir dais Atticus nur 
den Anchises mit dem Aeneas ausriicken, die Penatenbilder aber direct von 
Sainothrake nach Italien kommen liefs. Andre malten diesen Auszug des 
Aeneas und Anchises noch weiter aus, vgl. das Excerpt aus L. Cassius 
Censorius ib. und die ilische Tafel, auf welcher Mercur den Aeneas und die 
Seinigen mit den Penaten aus den brennenden Mauern herausfiihrt. Bei 
Naevius zimmerte Mercur auch das Schilf, Serv. A. I, 170. 

2) Sueton Caes. 79 und die Ausleger zu Horat. Od. Ill, 3, vgl. Burck- 
hardt die Zeit Constantins d. Gr. S. 465. 
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Ziige alterthumlicher Sitte und Erinnerung erlialten, welche einer 
besondern Beacbtung werth sind. Zunachst gehoren dahin die bei- 
den Walirzeichen, welche Aeneas zur Ansiedelung bestimmen. 
Nacb der gewobnlichen Erzahlung wurden sie ihm unterwegs 
von griechischen oder troischen Propheten und Orakeln verkun- 
digt, in Wahrbeit beruhten sie vielmebr auf einheimischer d. b. 
latinischer und italischer Sitte. So die verzehrten Tische bei der 
ersten Landung der Trojaner. Als dieselben nehmlich am lau- 
rentischen Strande ausgestiegen sind und sich auf dein Rasen ein 
sparliches Mabl bereiten, bedienen sie sich dabei als einer Tafel 
der bei den llirten und Bauern ini Si'iden gewobnlichen runden 
und tafelartigen Brodfladen. Der Appetit ist so grofs dafs sie zu- 
erst die Speisen, dann die Tafeln mit verzebren, worauf Aeneas 
der Weissagung gedenkt, sein Leben werde unstet bleiben, bis 
seine Gefahrten von Hunger gepeinigt selbst die Tische aufge- 
gessen liaben wurden. Das soil ihm nacb Varro das Orakel zu 
Dodona, nach Andern die erythraische Sibylle, nach Virgil die 
Harpyie Kelano und der troisclie Seller Helenus geoffenbart liaben, 
wahrend in Wahrbeit diese Brodtische die nattirlichen Symbole 
des latinischen und romischen Penatendienstes sind, in dem sie 
gewohnlich als Unterlage der beim taglichen Mahle darzubringen- 
den Speisen dienten (S. 534, 1). Wer so weit gekommen dafs er 
diese Brodtische angreifen mufste, der mufste sich wobl in der 
aufsersten Noth befmden. Eben diese der Ansiedelung in einer 
schutzenden Stadt mit iliren Hausern vorangehende Noth und 
naturliche Armuth der Heimathlosigkeit sollte also gescbildert 
werden *), wie man in Griechenland bei Hochzeiten und andern 
Gelegenheiten zuerst Eicheln lierumreichte, urn durcb sie an die 
Noth und Hiilflosigkeit der alien Wald- und Erd-Pelasger zu er- 
innern, darauf die Frucht der Ceres, um die grofse Wohlthat der 
giitigen Gottin in diesem Gegensatze um so tiefer empfinden zu 
lassen. Erst der Gipfel der Heimathlosigkeit sollte der Wendepunkt 
des Looses dieser armen, weit und breit herumgetr iebenen Trojaner 
sein, welche endlich in Lavinium eine neue Heimath fanden, oder 
sagen wir richtiger der latinischen Ansiedler, welche sich bisher 
als nomadisirende Hirten zwischen der Kiiste und dem Gebirge 
bin und hergetrieben batten, nun aber im Begriire standen unter 
dem Schutze der Vesta und der Penaten den festen Grund einer 

1) Klausen Aeneas S. 682 If. Einige nannten statt der Brodtafela 
Eppichblalter, welche wie andre grofse Blatter als Unterlage ernes landlt- 

chen Mahles benutzt werden konnten. 
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bedeutenden politischen Zukunft zu gewinnen. Das zweite Zei- 
clien ist das Wunder der triichtigen Sau, welche den Ort der An- 
siedlung anzeigt. Die Penaten werden nehmlich nach jenem erslen 
Zeichen ans Land gebracht und Aeneas ist im Begriff ihnen die Sau 
zu opfern; da rennt diese vom Strande landeinwarts bis zu dem Hii- 
gel von Lavinium, lagert sicli dort und wirft dreifsig Junge. Als 
Aeneas erschrickt dafs er in dieser hochst unfruchtbaren Gegend 
bleiben solle ]), erschallt aus dem Walde die Stimme des Faunus, 
nur er selbst solle dort bleiben, sein Sohn werde dreifsig Jahre 
spater der Griinder von Alba Longa werden. Das ist die spatere 
Deutung des Wunders, wahrend in der iilteren Erzahlung Alba 
Longa bei der Landung der Trojaner schonexistirte und die weifse 
Sau mit ihren dreifsig weifsen Ferkeln1 2) unverkennbar ein Sinn- 
bild dieser Stadt mit ihren dreifsig Colonieen oder vielmehr den 
unter ihr als Metropole verbiindeten latinischen Bundesstadten 
ist; denn das Schwein ist das gewohnliche Bundesopfer3), wie 
es bei den Penaten und der Vesta des latinischen Bundes in Alba 
und den iibrigen Bundesstadten von Jahr zu Jahr dargebracht 
sein mag. Hochst wahrscheinlich befanden sich im alten Latium 
entsprechende Bilder und Sagen in alien Bundesstadten. Spater 
schmeichelte man sich in Lavinium das alteste und ursprung- 
liche Bild der Art zu besitzen. Aeneas hatte das Schwein und die 
Ferkel, so glaubte man, seinen Penaten auf jener Hohe geopfert, 
die es im Laufe erreichte und auf welcher man unter andern 
Denkmalern eine ahnliche Hdtte des Aeneas zeigte, wie das romi- 
sche Palatium eine Hiitte des Romulus besafs4). Auch war dort 

1) Serv. V. A. I, 3 Fabius Maximus Annalium primo: Turn Aeneas 
aegre patiebatur in eum devenisse agrurn macerrimum liitorosissimum. 

2) Virg. Aen. Ill, 391 sus triginta capiturn fetus enixa, alba solo 
recubans, albi civcum ubera nati. Varro 1. 1. V, 144 Alba — ab sue alba 
nominata. Vgl. Varro r. r. II, 4, 18, Prop. IV, 1, 35 Alba potens, albae 
suis omine nata. Iuven. XII, 72 sublimis apex, cm Candida nomen scrofa 
dedit. Nach Dio fr. 4, 5 rennt die Sau von der Kiiste gleich in die Gegend 
von Alba, und so hatte auch der alte Annalist Fabius Pictor erzahlt. 

3) Sowohl des volkerrechtlichen (S. 222) als des ehelichen Bundes, 
Varro r. r. II, 4, 9 quod initiis pads foedus cum fevitur porcus occiditur 
et quod nuptiarum initio antiqui reges ac sublimes viri in Hetruria in con- 
iunctime nuptiali nova nupta et novus maritus primurn porcum immolant. 
Prisci quoque Latini et etiam Graeci in Italia idem factitasse videntur. 
Vgl. die italischen Bundesmiinzen bei Friedlaender die osk. Miinzen S. 81 ff. 
t. IX, 10, 12. X, 18.^19 und Klausen Aeneas S. 671 ff., t. Ill, 3. 8. 9. 

4) Dionys I, 57. Diese Hiitten sind auch Symbole des mit den ersten 
Anfangen der Cultur beschiiftigten Lebens, s. Tibull. II, 1, 37 Rura cano 
rurisque deos. His vita magistris desuevit querna pellere glandc famem, 
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ein Bild des Schweins mit seinen dreifsig Jungen in Erz gegossen 
offentlich aufgestellt; ja man beliauptete eine Art von Minnie des 
wirklichen Matterschvveins zu besitzen, welclie vermuthlich un- 
ter den Heiligthiimern des Vesta-und PenatentempelszuLavinium 
gezeigt wurde >). Dafs dasselbe Symbol alsSinnbild einesStiidte- 
bundes oder des Verhaltnisses der Mutterstadt zu ihren Colo- 
nieen auch sonst in Italien herkommlich war beweisen die Mun- 
zen der umbrischen Stadt Tuder, welclie eine Sau mit drei Fer- 
keln zeigen, und die der sicilischen Stadt Abacaenum. 

Es folgt der Bund zwischen Latinus und Aeneas. Der Lau- 
renterkonig Latinus, durch einen Krieg mit Ardea und den Rutu- 
lern bedrangt, hort von der Landung des Aeneas und schliefst 
alsbald ein Biindnifs mit ihm, kraft dessen er ihm ein Stuck 
Landes an derKuste fur die Trojaner uberlafst* 1 2) und sich dafur 
seinen Beistand gegen die Rutuler ausbedingt, die darauf glflck- 
lich aus dem Felde geschlagen werden. Aeneas vermahlt sich mit 
der Lavinia, der Tochter des Latinus, nach welcber die neue Pe- 
natenstadt Lavinium benannt wird. Bei Erbauung derselben er- 
eignet sich ein neues Wunder. In dem benachbarten Maine 
nehmlicli entziindet sich von selbst ein belles Feuer. Ein Wolf 
schleppt trocknes Holz lierbei urn die Flamme zu nahren, ein 
Adler senkt sich aus holier Luft herab urn sie mit dem Schlage 
seiner Fittige anzufachen, ein arglistiger Fuchs schleicht sich 
lierbei um sie mit seiner Ruthe, die er in den Flufs getaucht, 
wieder auszuloschen. Alsbald entspinnt sich zwischen diesen 
Thieren ein hefdger Kampf, bis der feindliche Fuchs vom Adler 
und dem Wolfe verjagt wird: welcber Kampf gleichfalls in Erz 
gegossen auf dem Markte von Lavinium zu sehen war3). Das 

illi compositis primurn docuere tigillis exiguam viridi fronde operire do- 
mum etc. 

1) Varro r. r. II, 4, 18 Huius suis ac porcorum etiam nunc vestigia 
apparent Lavinii, quod el simulacra eorum ahenea etiam nunc in publico 
posita et corpus main's ah sacerdolibus quod in salsura fuerit demonstra- 
tur. Vgl. Lycopbr. Alex. 1259 und die Miinzen des Antonin bei Klausen 
Aeneas t. II, 11. 12. 

2) Serv. A. XI, 31G Cato in Originibus dic'd Troianos a Latino acce- 
pisse agrum qui est inter Laurenturn et castra Troiana. Hie etiam modurn 
ag-ri commemorat et died eum habuisse iugera DCC. Die Zahl ist unsicher, 
Cassius Hemina bei Solin 2, 14 weds nur von 500 iugera. Dionys I, 59 
l4^oQiyivug {ulv TqojoI dovvui /(6quv oarjv rjgiovv up.(pi rovg tsttccqu- 

xovtu Gradiovg navruyov noQsvopevois uno tov Xowov. Vgl. Appian 
bei Phot. Bibl. 57 p. 16 b, 12. 

3) Dionys I, 59. Auf den M. der Papia sieht man den Adler und den 
Wolf, wie sie die Flamme nahren. 
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auflodernde Feuer bedeutet die Vesta von Lavinium, der in dem 
Walde der Laurenter gegriindeten Bundesstadt. Der Wolf ist das 
Symbol des latinischen Nationalgoltes Mars, der Adler das des 
hochsten latinischen Bundesgottes Jupiter1). Der Fuchs dagegen 
ist das redende Wahrzeichen der Rutuler d. h. der Rothlichen, 
wie sonst der robigo (S. 437), und wirklich mogen diese Rutuler 
in ihrem Malepartus d. h. ihrer festen Burg zu Ardea, Avelches 
noch jetzt den Eindruck einer stark befestigten Stadt macht, fur 
den Latinerbund und seine Versuche die Kiiste zu gewinnen der- 
einst gefahrlicheFeinde gewesen sein. Was den Namen Lavinium 
und den der Lavinia oder Lavna betrifft, so wiederholt sicli der- 
selbe in der Sage von Alba Longa und in der des romischen Pa- 
latium, in welcher letzteren Lavna die Tochter des arkadischen 
Evander d. h. des Faunus heifst2). Es scheint eine Gottin des 
Waldes und der Flur zu sein, gleich der Fauna, der Fatua, der 
AccaLarentia, wie diese befruchtenden und weissagenden Mutter 
und Tochter der Flur sich denn in der latinischen Sage unter 
wechselnden Gestalten irnmer von neuem wiederholen. 

Endlich die Kriege mit dem Konige Turnus von Ardea und 
Mezentius von Caere und der Tod und die Erhohung des Latinus 
und Aeneas. Turnus ist ein naher Verwandter der Amata, der 
Gemahlin des Latinus d. h. der ersten Dienerin der Vesta von 
Lavinium (S. 537). Lavinia ist seine Verlobte, daher er jetzt von 
neuem mit seinen Rutulern anriickt, gegen Latinus und Aeneas. 
Bei Lavinium kommt es zur Sclilacht, in welcher die Rutuler un- 
terliegen, aber Latinus fallt, worauf er zum Jupiter d. h. Divus 
Pater Latiaris erhoht und auf der Burg von Lavinium als gottli- 
cher Stamm- und Almherr der Latiner verehrt wurde3). Noch 
einmal erheben sich die Rutuler, jetzt mit dem Beistande des 
Mezentius, des Konigs von Caere, und wieder kommt es in der 
Gegend von Lavinium zur Schlacht, in welcher nun auch Aeneas 

1) Ovid F. IV, 827 Condenti (Romulo) lupiter urbem et genitor Ma¬ 
yors Fcstaque Mater ades. 

2) yLavva bei den Griechen, Lavinia bei den Romern. In Alba Longa 
gait sie fur die Mutter des Silvius, Dionys I, 70. Von yLavva der T. des 
Evander, die von Hercules den Palas gebiert, Dionys I, 32. 43. Einige grie- 
chische Fabulisten bei dems. I, 59 nannten die Launa von Lavinium eine T. 
des delischen Propheten Anios, was wieder auf den Begriff einer weissageri- 
schen Fruchtgottin hinauslauft, vgl. die Sage von den Tdchtern des Anios 
bei Tzetz. z. Lycophr. 570 — 76, Ovid Met. XIII, 650 £f. 

3) Nach Serv. A. IX, 745 fiel Latinus in arce d. h. auf dem Burghiigel 
von Lavinium, wo also vermuthlich sein Grab zu sehen war. Vgl. oben 
Seite 84. 
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entriickt wird, worauf ihm Ascanius als verldartem Iupiterlndiges 
den Grabeshugel am Flusse Numicius errichtet. Audi diese Sa- 
gen enthalten schatzbareErinnerungen aus der alteren Geschichte 
des Latinerbundes, welcher bei jenen Grimdungen an der Kiisle 
olme Zweifel mit machtigen Feinden zu kampfen batte, unter de- 
nen die machtige Etruskerstadt Caere (S. 13) die gefahrlichste 
Feindin sein mochte. Es darf fur bistorisch gelten dafs die 
Etrusker in so friiher Zeit an der Mundung des Tiber und an 
der latinischen und volskischenluiste, ja bis zum Liris geherrsdit 
haben1); Ardea, dessen Kbnig deshalb Turuus heifst, und Tar- 
radna, dessen Name anTarchon erinnert, scheinen die mitlleren 
Glieder einerKette von Griindungen gewesen zu sein, welche von 
Tarquinii und Caere bis Capua und zu den wichtigen Buchten und 
Landzungen am Vesuvius binabreichten. Ehe die Griechen in 
Cumae, die Latiner in Latium (beide vverden bis in die Zeiten des 
Porsenna und der wichtigen Schlacht bei Aricia meist verbiindet 
zu denken sein) diese Kette sprengten, mussen heftige und lang- 
wierige Kampfe stattgefunden haben. Die latinische Sage hat ein 
entferntes Andenken daran in der Erzaldung von diesen Scldach- 
ten der Indigeten des latinischen Bundes mit den Konigen von 
Ardea und Caere bewahrt, iibrigens deutlich so dafs derselbe ent- 
scheidende Kampf unter zwei verscbiedenen Versionen erzahlt 
wurde, welche man spiiter unter mancherlei Abweichungen zu 
cinem Ganzen verscbmolzen hat: in der Erziihlung der Schlacht 
mit dem Konige Turnus von Ardea, in welchem Latinus, und 
in der der Schlacht mit Mezentius von Caere, in welchem Aeneas 
den Sieg entschied und zum Bundesheroen wurde2). Eine andre 
Sage, welche sich in der Form einer Legende des landlichen Fe- 
stes der Yinalien erhalten batte, setzte liinzu dafs Mezentius sich 

1) Serv. A. XI, 567 Metabus — pulsus fuerat a gente Vulscorum, 
quae etiam ipsa Etruscorum potestate regebatur, quod Cato plenissime 
exsecutus est. Vgl. zu581. Der Liris fiihrle in dieser alteren Zeit den 
etruskischen Namen Clanis, Strabo V p. 233, Dionvs. VII, 3. Turnus ist 
nicbt allein deutlich TvQQqvos (bei Dionys. I, 64 haben die besseren Mscr. 
wirklich TuQQqvos), sondern Appian bei Phot. cod. 57 sagt sugar gradezu: 
vno 'PovtovIcov twy TvQQrjvbbv. 

2) Nacb der gewohnlichen Tradition fallen Latinus und Turnus in der 
ersten Schlacht, worauf Aeneas in der zweiten Schlacht gegen Mezentius im 
Numicius verschvvindet, Dionys I, 64, Schol. Veron. V. Aen. I, 259. Nacli 
Cato verschwanden Turnus und Aeneas in der zweiten Schlacht, Serv. A. 
I, 267, IV, 620, IX, 745. Naeh der Tradition bei Fest. p. 194 oscillaotes 
verscbwindet Latinus in der Schlacht gegen Mezentius. Virgil hat die ge- 
wohnliche Tradition aus dichterischen Griinden sebr veriindert. 
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bei den Rutulern als Lohn fur seine Hfilfe die sonst immer den 
Gottern dargebrachten Erstlinge der Kelter von alien Weinbergen 
inLatium ausbedungen hatte1), worauf dieLatiner dieseErstlinge 
ihrem Jupiter, dem Entscheider der Schlachten,vonneuem weihe- 
ten und darauf mit der vollen Zuversicht des Sieges in den Kampf 
gingen. Immer wird Mezentius oder, wie man seinen Namen 
fruher geschrieben hatte, Messentius oder Medientius, mit den 
schwarzesten Farben als ruchloser und grausamer Tyrann ge- 
schildert, als Bild eines alten etrusldschen Seerauberfiirsten2), 
weil die Etrusker weit und breit, an den italischen und griechi- 
schen Kiisten, als wilde und erbarmungslose Piraten verschrieen 
waren. Die Folge des entscheidenden Siegs der Latiner liber Me¬ 
zentius soil die gewesen sein, dafs fortan der Tiberstrom als 
Grenze zvvischen den Etruskern und Latinern anerkannt wurde 
(Liv. I, 3). Gewifs ist, dafs in den friiheren Generationen Roms 
nicht mehr Caere, sondern Veji als die gefahrlichste Nachbarin 
und Nebenbuhlerin in der Herrschaft liber den wichtigen Grenz- 
strom auftritt. 

Von Ardea undTurnus ist schon bemerkt worden, dafs Vir¬ 
gil nach latinischer Sage den landlichen Damon Pilumnus seinen 
Ahnherrn und die See- und Quellengottin Venilia, eine Schwester 
der Amata, als seine Mutter und die der Juturna nennt3). Sein 
Vater lieifst Daunus, welcher Name sicli durch den Umstand er- 
klart dafs auch in dieser Gegend ein Volk der Daunier erwahnt 
wird, es sei denn dafs auch bier die haufige Verwechslung von d 
und 1, also ein derLavinia verwandterName im Spiele ist. Dieselbe 
Tradition ist wahrscheinlich der Anlafs zur Uebertragung der grie- 
cbischen Fabel der Danae auf diese Kiistegeworden. Die argivische 
Danae soli zur Zeit des Pilumnus in ihrem Hasten an diesesLand ge- 
trieben sein und mit ihm Ardea gegriindethaben, daherTurnus bei 

1) Cato und Varro bei Plin. H. N. XIV, 12, 14, Macrob. S. Ill, 5, 10 
vgl. Fest. p. 265, Dionys. I, 65 und oben S. 174. 

2) Conterntor Divurn Mezentius Virg. Aen. VII, 648. Mortua quin 
etiam iungebat corpora vivis componens manibusque manus atque oribus 
ora — et sanie taboque Jluentes complexu in misero longa sic rnorte neca- 
bat. Ib. VIII, 485 vgl. Iul. Capitolin. Opil. Macrin. 12 und Serv. A. VIII, 
479. Ueber den Namen s. Ribbeck im Rh. Mus. f. Philol. XII (1857) S. 
419 ff. Eine verwandte Sage ist die von der Vertreibung des tuskischen 
Herrschers Metabus aus dem volskischen Orte Privernum, Virg. Aen. 
XI, 539 ff. 

3) Aen. X, 76, XII, 138 vgl. oben S. 332. Ardea ist ein Seevogel, 
wie jene Diomedeischen, ein gutes Wabrzeichen der kiiknen Seestadt, s. 
Serv. V. A. VII, 412. 
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’Virgil zu einem Abkommlinge der altenlleroen von Argos und My- 
cen geworden ist, wie Aeneas seinerseits das feindliche Troja ver- 
tritt'). Noch verdient die von verschiedenen romischen Schrift— 
stellern wiederholte Tradition Erwahnung, dafs der roniische 
Stamm der Luceres seinen Namen von einem Konige oder Lucu- 
mo vonArdea bekommen habe, welcher dem Romulus im Kriege 
gegen T. Tatius zu Hiilfe gezogen sei, wodurch wieder sehr be- 
stimmt auf einen Zusammenhang des alten Ardea mit den Etrus- 
kern jenseits des Tiber gedeutet wird1 2). Noch im ersten Jahre 
der Republik wurde ein Yertrag zwischen Ardea und Rom ab- 
geschlossen (Dionys V, 1). Im J. 312 d. St. schickte Rom eine 
Colonie dabin, welche nachst Ostia die alteste colonia maritima 
war und mit jenem aucli in der Folge meist dasselbe Schicksal 
gehabt hat. Die Ueberlieferung dafs die alten Rutuler von Ardea 
sich zum Theil nach Sagunt in Spanien iibersiedelten (Liv. XXI, 
7) beweist einen alten Seeverkehr mit diesen Gegenden. Von 
dem Dichter Silius Italicus ist sie geschickt benutzt vvorden, um 
dem Ivampfe um Sagunt im zweiten punischen Kriege so viel 
mehr Redeutung fur Latium und Rom zu geben. 

Lavinium, die Hauptstadt der Laurenter, seit 416 d. St., 
338 v. Chr. der einzige Rest des latinischen Rundes, scheint 
durch die lex Iulia vom J. 90 v. Chr. die Civitat bekommen zu 
haben. Obschon durch seine Gottesdienste und Erinnerungen 
ehrwurdig war es doch zur Zeit des Nero so verfallen, dafs, wie 
Lucan VII, 394 sagt, der jahrlich dort wegen jener Sacra zu einem 
nachtlichen Aufenthalte genothigte Senator den Numa als bypo- 
thetischen Urheber auch dieses Gottesdienstes verwiinschte. (in¬ 
ter Claudius wird derselbe wieder mit Auszeichnung erwahnt. 
Dieser Kaiser, welcher den neuen Hafen bei Ostia anlegte und 
auch sonst fur diese Gegend Manches that, scheint auf Veran- 
lassung von Prodigien und eines Ausspruchs der sibyllinischen 
Bucher im J. 52 n. Chr. unter anderen Cerimonieen auch den 
alten Brauch der jahrlichen Erneuerung des Biindnisses zwischen 
Rom und den Laurentern wieder hervorgesucht zu haben3). Die 

1) Virg. A. VII, 371 Serv., Plin. H. N. Ill, 9, 56. 
2) Paul. p. 119 Lucereses, Dionys II, 37, welcher in seiner Quelle den 

ager Solonius (S. 400) anstatt der Stadt Ardea genannt fand. Derselbe 
Bundesgenosse des Romulus wird sonst immer ein tuskischer Lucumo ge¬ 
nannt. 

3) S. die oben S. 537 angefiihrte Inschrift bei Or. n. 227G, Mommsen 
I. N. n. 2211 und die S. 676, 1 citirte Abhandlung von A. W. Zumpt. Die 
Inschrift ist die einer Statue, welche zu Poinpeji einem verdienten Mann 
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folgenden Kaiser trugen gleichfalls Sorge dafs die Gegend bevol- 
kert und angebaut blieb. Seit Vespasian und bis in die Zeit der 
Antonine wurden verschiedne Ansiedelungen dort vorgenonunen, 
daher seitdem von Lavinium und Laurolavinium, wie die Stadt 
nun als Hauptstadt und mit Inbegriff der Laurenter d. h. dieser 
Kustenbevolkerung uberhaupt genannt wird, auch in Inschriften 
oft die Rede ist, namentlich mit Beziebung auf gewisse biirger- 
liche und priesterliche Privilegien der alten Penatenstadt, welche 
mit personlichen Auszeicbnungen und Immunitaten verbunden 
waren und deshalb um so eifriger gesucbt wurden. 

Als die Sage von den Trojanern in Latium einmal einge- 
wurzelt war, berief man sich dafur auch auf manche Umstande, 
welche erst durch die Aeneassage ein Gewicht bekommen hatten 
oder wolil gar erst eine Folge des Glaubens an dieselbe waren. 
So zeigte man an der laurentischen Kiiste einen Ort Troja, wo 
Aeneas zuerst gelandet sei, sein Lager aufgescldagen und seiner 
Matter ein Heiligthum gestiftct babe: also jedenfalls nur ein 
Platz von monumentaler und sacraler Bedeutung, keine Ansie- 
delung, obgleich er dafiir gait und der Name Troja sich in Folge 
davon an diesem Strande in immer weiterem Umfange geltend 
machte * 1). Ferner pflegte man sich auf den ludus Trojae zu be- 
rufen, ein ritterliches Spiel patricischer Ivnaben und Junglinge, 
welches angeblich Ascanius bei der Erbauung von Alba Longa 
gestiftet und seiner Heimath zu Liebe das Spiel von Troja ge¬ 
nannt haben soil, s. Virgil Aen. V, 596ff. Wir haben aber erst 
aus der Zeit des Sulla und der friiheren Kaiser eine sichre Kunde 
von demselben; namentlich haben es die Julier, vor alien Augu¬ 
stus, sehr in Aufnalime gebracht, weil darin eine Erinnerung 
mehr an die gbtflicbe Abkunft seines Geschlechts gegeben war. 

errichtet wurde. Derselbe wird u. a. genannt: pater patratus Populi Lau- 
rcntis foederis ex libris Sibullinis percutiendi cum P. Pi., woraus die Er- 
neuerung der Bundesceremonie mit Recht gefolgert ist. Vgl. Sueton. Claud. 
22 und Tacit. A. XII, 43. 

1) Bald heifst der Ort Castra Troiana bald Troia. Nach Cato lag er 
am Strande von Lavinium, nach Andern beiArdea, bei Laurentum, bei 
Ostia, s Paul. p. 367, Serv. V. A. VII, 31. 158. XI, 316, vgl. das praedium 
Troianum bei Cic. ad Att. IX, 13, 6; 9, 4 undSteph. B. AqSscc — Tooict 
D.e'yero, wg Dio fr. 4, 4 ntql Aavoevrov TiQoGojxtile to xai 
Tooiav xaXovfxevov, Liv. I, 1 classe Laurentem agrum tenuisse, Troiae 
et huic loco nomen est. Endlicb Virgil und Strabo V p. 229 lassen Aeneas 
nicht weit von Ostia landen. Ueber das von ihm gestiftete H. der Aphrodite 
s. oben S. 3S4. Appian bei Phot. Bibl. cod. 57 ev&a xcu GTQaTonedov 
ciutov (IiCy.viiTcu xal rrjv KXTTjv cm f/.sivov Tqoiccv xciXovOi. 
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Wahrscheinlich hangt tier Name zusamnien mit clem tier Tros- 
suli d. h. tier Ritter, auch mit den alterthumlichen Wortern an- 
troare und redantruare, die sich im Gebrauche tier Saber erhal- 
ten batten >), so dafs es immerhin von altem Ursprunge gewesen 
sein mag, aber gewifs nicht von trojanischem. Endlich und am 
meisten berief man sicli aid' den trojanisclien Ursprung verschie- 
dener Albaniscber Geschlechter in Rom, welcbe auch in Yirgils 
Acneide verherrlicht werden und fur Varro und Hvgin ein Ge- 
gensland besondrer Untersucliungen gewesen waren 1 2). Sie lei- 
teten sich zum Theil von den Begleitern ties Aeneas ah, wie die 
Cacilier, die Clolier, die Geganier, die Memmier, die Scrgier und 
Clnentier, die Junier und die Nautier, zum Theil von Aeneas 
selbst, wie die Aemilier und Julier, welche letzteren schon vor 
Ciisar und August alle iibrigen an Adel und Anselm ubertrafen. 
Dionysius I, 85 berichtet dafs es zu seiner Zeit noch etwa fiinf- 
zig Familien trojanischer Abkunft gegeben babe3). Ja es gab 
noch in dem dritten und vierten Jabrhundert n. Clir., nachdem 
die Julier lange ausgestorben waren, angebiiche Abkommlinge 
des Aeneas in Rom, deren einen Pertinax vergeblich statt seiner 
zum Kaiser zu machen suchte. Die Frangipani behaupteten 
sogar noch im Mittelalter den Ruhm ties trojanisclien Ur- 
sprungs. 

Endlich mag bier noch ties zweiten Trojaners gedacht wer¬ 
den, tier nach der Zerstorung Trojas nacli Italien verschlagen 
und dort tier Griinder einer Stadt gewortlen sein soli. Nelnnlich 
An ten or gilt schon in tier alten epischen Tradition fiir den be- 
harrlichen Griechenfreund in Troja, daher er bei der Zerstorung 
tier Stadt verschont wird 4). Die Sage ist dafs er an tier Spitze 
eines Haufens von Henetern, welche aus Papldagonien fluchtig 
gewortlen, fiber Thracien und Illyrien an das Adriatische Meer 
und an den Po gelangt sei, wo er den Konig der einheimischen 

1) Klausen Aeneas S. 820 IF., A. Goebel de Troiae ludo, Marcoduri 
1852, L. Friedlander bei Marquardt Handb. IV, 520. 

2) Aen. V, 117 IT., Serv. vgl. Paul. p. 44 Caeculus, p. 55 Cloelia, p. 167 
Nautiorum, Dionys. IV, 68. 69 u. A., Serv. V. A. V, 389. 704. 

3) luvenal 1, 99 iubet a praecone vocari ipsos Troiugenas. Vgl. He- 
rodian II, 3, 4, Eckhel V p. 88 sq., Schol. Lucan. I, 196. Zur Zeit des Hie¬ 
ronymus gab es einen gevvissen Toxotius in Roin, weleher von Aeneas und 
den Juliern abzustammen glaubte, wahrend seine Frau Paula ihr Geschlecht 
von den Graccben und von Agamemnon ableilete. 

4) S. das Gemiilde des Polygnot bei Paus. X, 26, 3; 27, 2 und Sopho- 
kles bei Strabo XIII p. 608. Auch Aeneas gait spater fiir einen Pliil- 

hellenen. 
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Euganeer bezwungen und darauf Patavium, das jetzige Padua ge- 
grimdet liabe 1). Einige liefsen seine Solme und deren Gefahrten 
noch weiter bis Lusitanien vordringen. Auch bei dieser Erziih- 
lung berief man sich aufOrtsnamen und andre Merkmale, welche 
nur bei solchem Gefallen an griechischer Sage, wie sie spater 
durch ganz Italien herrschte, beweisende Ivralt haben konnten. 
Merkwiirdig ist dafs schon Herodot, dem die Heneter oder Ve- 
neter ubrigens einfach ein illyrischer Stamm sind, von einem 
grofsen Zuge der Myser und Teukrer aus Ivleinasien iiber Thra- 
cien ans ionische Meer weifs, welcher Zug noch vor dem trojani- 
schen Kriege stattgefunden haben soil. 

7. Sagentriimmer von Alba Longa und den iibrigen Latinevn. 

Die Erinnerungen an Alba sind bei dem friihen Untergange 
dieser Stadt naturlich sehr unsicher geworden, doch trilt uns 
das Bild des ersten und urspriinglichen Hauptes des latinischen 
Bundes auch so noch ziemlich deutlich entgegen, besonders 
wenn man sich im Geiste auf die schone Hohe iiber dem Albaner 
See versetzt, wo einst seine Mauern standen, und von dort in die 
Ebne und das Flufsthal des Tiber hinabschaut, nach welchem 
sich einem allgemeinen Gesetze der Geschichte zufolge die spa- 
tere Entwicklung der Cultur und des politischen Lebens hinab- 
zog. Rom (S.496) undLaviniumhatteninjenenBildernderweifsen 
Sail mit den dreifsig Ferkeln ein sprechendes Sinnbild derZeiten 
bewahrt, wo dreifsig verbiindete Stadte (wie gewohnlich eine 
runde Zahl) in Alba ihre Mutterstadt verehrten2), und wenn von 
den Penaten in Lavinium spater erzahlt wurde, sie seien, als As- 
canius sie mit nach Alba genommen habe, freiwillig in die von 
Aeneas gegriindete Stadt zuriickgekehrt, worauf man ihnen yon 
Alba 600 Familienvater zur bleibenden Ansiedlung nachgeschickt 
habe3), so braucht man in dieser Erzahlung nur das Wunder zu 

1) Schon Cato erzablte davon, Plin. H. N. Ill, 19. Vgl. Strabo III p. 
157, V p. 212, XIII p. 608, Virg. Aen. I, 242 sqq. Serv., Liv. I, 1. 

2) Schon Lycopbr. Alex. 1253 ff. weifs von den 30 Colomeen; xriOH 
df (Aeneas) ^cboav tv ronoig Boptiyovcov (der Aboriginer) vneq yiarl- 
vovg /IcajvCovg^T (S. 684) ioxKJfAsrrjv nvQyovg tqikxovt t^n^rjaag 
yovctg Gvog etc. Vgl. Dionys III, 31 7] vcig tqhxxovtci ytctTivwv utioixi- 
ouGa noUig. 34 tig rag anolxovg re xal vnr\xoovg avrrjg tqiccxovtcc 

nokeig notaptig dnoGTtilag. , 
3) Dionys I, 67 xal tytvovro ol 7TS/u(p&tVTtg i£uxootot, [Atledcovot. 
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streichen um eine wichtige historische Thatsache wiederherzu- 
stpllen. Auch die Albanischen Gottesdienste, welche die Stadt 
iiberlebten, lassen sich ziemlich vollstandig herstellen, Iupiter 
Latiaris (S. 186) und Juno (S. 508) und Vejovis (S. 236), ferner 
Mars und die latinische Venus (S. 383), welche in den Sagen und 
Ueberlieferungen von den romischen Zwillingen und in denen 
der Julier so bedeutungsvoll hervortreten und von denen na- 
mentlich Mars mit seinen Umgebungen des Faunus und der 
Fauna, des Silvanus u. s. w. auch in deni alten Alba Longa nachst 
Jupiter der angeselienste Gott gewesen sein wird '), endlich Ve¬ 
sta und die Penaten, deren Cultus nur bier die voile Bedeutung 
eines Bundesheiligthums haben konnte (S. 538). Andre Tradi- 
tionen batten sich durch die Albanischen Geschlechter in Bom 
erbalten, worunter die von dem Ursprunge des koniglichen Ge- 
schlecbts der Silvier fiir besonders alterthiimlich gelten dart’* 1 2). 
Als ihr Ahnherr wurde Silvius genannt, auch er der Sohn einer 
Lavinia, welche in der gewohnlichenUeberlieferung fur die Toch- 
ter des Latinus, also fiir die Gattin des Aeneas gait. Nach der 
Entriickung desselben sei sie aus Furcht vor ihrem Stiefsohne 
Ascanius in dieWalder geflohn, zum Tyrrheus, dem treuen Auf- 
seher der Ileerden und Weiden des Latinus, dessen idyllisches 
Leben im Walde Virgil schildert3). Bei ihm wird Lavinia von 
einem Knaben entbunden, den sie nach solchen Umgebungen 
Silvius d. h. den Waldgebornen nennt. Als er herangewachsen 
wird er als Sohn der einheimischen Lavinia vom Volke zum er- 
sten Konige von Alba erwahlt, nicht ohne Widerstand des Ju- 
lus, des Sohnes des Ascanius, welcher Alba gegriindet hatte. 
Doch lafst sichJulus statt der koniglichen mit der hochsten prie- 
sterlichen Wiirde abfinden, welche sich seitdem in dem Ge- 
schlechte der Julier erblich erhalten habe4), wie dieses Geschlecht 

Tcbv iegcov aviolg /uircevaffTavrag i(f,£Gii'oig, T]y£[x<hv (T hi avrovg hci- 
X&r] Aiyeaiog. Verehrer der dffentlichen Penaten sind die Burger einer 
Stadt, iiber Aegestus s. S. 670. Die Zahl 600 kehrt in andrer Version bei 
Cassius Hemina bei Solin 2, 14 wieder, nach welchem Aeneas mit 600 Ge- 
nossen landete. Offenbar ein Multiplum der 30 Bundesstadte. 

1) Vgl. S. 300, 4 und 307, 1, Or. n. 1367 hcneri Gabinae et Albatiae, 

Liv. I, 7 vom Romulus: Sacra diis alas Albano ritu, graeco Herculi 

— facit. 
2) Fest. p. 340 Silvi, Virgil Aen. VI, 760 ff. Servius, Livius I, 3, Di- 

onvs. I, 70. 
3) Aen. VII, 482 ff. Bei Serv. A. VI, 760, Scbol. Veron. VII, 485 

heifst er Tyrrhus, bei Dionys I. c. TugQijvog. 
4) Dionys 1. c. ’Iovho <$e aril rrjg ftcuftleiag i€()d ng h^ovaCa ttqog~ 

Preller, ROm. Mythol. 44 
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denn wirklich auch in Rom und Bovillae durch erblichen Besitz 
gewisser Sacra, namentlich des Vejovis und der Venus sich aus- 
zeichnete. Aufser diesen beiden Namen, dem des koniglichen 
Silvius und des priesterlichen Julus, hatten sich endlich in der 
Volkssage und ortlichen Ueberlieferung noch einige andre alte 
Namen erhalten, aus denen man weit spater in Bom, erst in den 
jiingeren Zeiten der romischen Litteratur und mit Ht'ilfe der 
Griechen, eine zusammenhangende Beibe der Albanischen Konige 
herzustellen versuchte, denn die altere Zeit hatte sich einfach an 
den Hauptthatsachen geniigen lassen und olme chronologische 
Bedenken den Romulus zum Enkel des Aeneas gemacht. So ent- 
stand jene aus Virgil, Livius und Dionysius bekannte Reihe, nach 
welcher auf Silvius zuerst Aeneas Silvius folgte, dann Latinus 
Silvius, von welchem gewohnlich die sogenannten Prisci Latini 
abgeleitet werden, worunter keincswegs alle alten Latinerstadte 
zu verstehen sind, sondern nur solche welche von dem latini- 
schen Bunde in der friiheren Periode der Oberhoheit von Alba 
Longa gegriinclet wurden oder zu dem Bunde gehorten, im Ge- 
gensatze zu den spateren Colonieen des Bundes unter der Ober¬ 
hoheit von Bom J). Dann folgen Alba, Capetus, Capys, Calpetus, 
Tiberinus, von welchem der friiher Albula genannte Tiberslrom 
seinen Namen bekommen haben soli, Agrippa, Romulus Silvius, 
welcher mit mahrchenhaften Ziigen als Frevler und den Gottern 
verhafster Tyrann geschildert wird2), darauf Aventinus, dessen 
Grab dem romischen Hugel seinen Namen gegeben habe, endlich 

tt£d-r] xcu ri/urj tm ts dxivdvvq) ttqov/ovGu rijg ptovaQ/jxr\g xat Tti, (>ci~ 

aim')] tou piov, rjv frit, xal sig tfu£ to ££ «utov yevog txapnovTO, Iov- 
hoi xb]&evTeg an Ixeivov. Diodor bei Euseb. T. I p. 389 ed. Aucher: 
Iulius autem imperio cedere coactus Pontifex Maonmus constilatus fuit et 
fere secundus rex habebatur, a quo ortam. Iuliam familiam hucusque per- 
durare aiunt. Nach der gewohnlichen Tradition, welcher auch Virgil folgt, 
ist Ascanius der Solm des Aeneas von Troja her, Silvius sein Posthumus 
von der latinischen Lavinia. Ascanius heifst auch Euryleon und Hus, wel- 
chen Namen er spater in lulus veriindert und auf seinen Sohn iibertragen 
haben soil, s, Schwegler R. G. I, 338. 

1) Das Wort liiingt zusammen mit prius s. Paul. p. 226 Prisci Latini 
proprie appellati sunt hi qui priusquam conderetur Roma fuei'unt. Daher 
ib. Prisons Tarquinius est dictus quia prius fuit quam Superbus Tarqui- 
nius. Vgl. Fest. p. 241 priscae latinae coloniae und Virgil Aen. VI, 773 
Servius. 

2) So heifst er bei Livius, bei Dionys dagegen Idlladiog oder IdXlw- 
<hog, bei Zonaras VII, 1 Amulius, bei A. Victor 0. G. R. 18 Aremulus. Er 
denkt sich eine Maschine aus um wie Iupiter zu donnern und zu blitzen, bis 
der Blitz in sein eignes Haus schliigt, was an Tullus Hostilius und den Zau- 
ber des Iup. Eliciusaltars erinnert. Zuletzt steigt der Albanische See zu 
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die besser bewahrten Namen desProcas und seiner beiden Sohne, 
des guten Numitor mit seiner Tochter Rhea Silvia und des bosen 
Amulius, der seinen Bruder entthront und spater selbst von sei- 
nen Enkeln, den romischen Briidern entthront wird. 

So unsicher und mythisch die Entstehungsgescbicbte von 
Alba Longa ist, eben so mythisch ist aucli die von seinemUnter- 
gange. Den wirklichen Zusammenhang ahndet man, wenn man 
aufser dem natiirlichen Zuge der Geschichte von den Bergen in 
das Flufsthal bedenkt, einmal dafs Rom nach der Zuwanderung 
derSabiner seinem Albanischen Ursprunge entfremdet war, zwei- 
tens dafs andre latinische Stadte, namentlich die nachsten Nacli- 
barn von Alba, Tusculum undAricia, nach dem Sturze desselben 
machtig und mit Bom verbtindet waren1), endlich dafs die Ein- 
wohner der zerstbrten Stadt nicht bios in Rom, sondern aucli 
sonst in Latium, z. B. in Bovillae am Fufse des Albaner Berges 
untergebracht zu sein scheincn. Die gewobnliche Sage begniigt 
sich die nahe Verwandtschaft, welche zwischen Rom und Alba 
bestanden, in einem lebendigen Bilde hervorzuheben. Die romi¬ 
schen Drillinge sollten eigentlich we hi die drei Stamme des ro¬ 
mischen Patriciats bedeuten. Man stellte ihnen dann Albanische 
Drillinge gegeniiber und wufste nicht gewifs zu sagen, welclier 
von beiden Stadten die Horatier, welcher die Curiatier angehort 
batten. Nocli dazu war die Schwester der Horatier einem der 
Curiatier verlobt, ja man erzahlte weiter, dafs die Mutter dieser 
beiden Paare von Drillingen Schwestern gewesen und sich zu 
gleicher Zeitverheirathet, aucli ihre Sohne zu gleicher Zeit geboren 
batten2). Der bunte Kriegsrock des erschlagenen Curiatiers, mit 
dem der iibrig gebliebne Horatier (gewohnlich gelten diese fur Ro- 
mer) triumphirend heimkehrt, ist jenem von der eignen Schwester 
des Siegers, der Braut des Erschlagenen gewebt und geschenkt 
worden; daher ihrFluch und ihrTod von der Hand des Bruders. 
Die Richter verurtheilten diesen, aber der Vater und das Volk 
verziehen ihm, wahrend der Leichnam der Schwester, die ihren 
Brautigam melir als das Vaterland liebte, auf der Strafse liegen 

einer solchen Holie, dais er seinen am lifer gelegenen Palast erreicht und 
ihn und sein ganzes IJaus verschlingt. 

1) S. oben S. 280 und Fest. p.348, nach welchem der Oppius und 
Cispius in Rom nach zwci Fiihrern der Tusculaner und der Herniker yon 
Anagnia, welche dein Tullus Hostilius gegen Veji zu Hiilfe gekommen, he- 
nannt worden wiiren. Vgl. die Alhani Longani Bovillenses oben S. 235, 3. 
In Alba sollen nach dem Sturze der Silvier nicht mehrKonige, sondern 
jiihrliche Praetoren geherrscht haben, Dionys. V, 74, Plut. Rom. 27. 

2) Liv. I, 22, Dionys. Ilf, 13. 
44 * 
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blieb und erst durch das Mitleid der Yorubergelienden mit Stei- 
nen und Erde uberschuttet wurde. Alte Denkmaler in Rom und 
vor der Stadt in der Richtung nach Alba Longa dienten zur Be- 
statigung dieser Sage, in Rom das sogenannte Sororium Tigil- 
lum, ein Denkmal des altesten Beispiels einer durch richterlichen 
Spruch erkannten Blulsuhne1), die pila Horatia, das Grab der 
Schwester am Thore, die Graber der erschlagenen Albaner und 
Romer auf dem Schlaclitfelde, der Graben des Cluilius, welcher 
zuerst die Albaner gefuhrt habe. Als sich diese trotz des feierlich 
geschlossenen Biindnisses feindlich erweisen, wird der V'errather 
Mettus Fuffetius zwischen zwei in entgegengesetzter Richtung 
getriebenen Wagen gespannt und so zerrissen. Dann wird Alba 
mit Ausnahme der Tempel zerstort und die ganze Bevolkerung, 
so behauptete man in Rom, nach Rom gefuhrt und auf dem Cae- 
lius angesiedelt, wo die Luceres vornehmlich aus diesen Ge- 
schlechtern bestanden. Jedenfalls eine sehr bedeutende Verstar- 
kung des latinischen Elements in Rom, daherauch Tullus Hosti- 
lius, der Reprasentant dieser Luceres, zwar als Abkdmmling eines 
Konigs aus der Fremde, eines Eindringlings, aber immer als Latiner 
und in manchen Ziigen sogar als der zweite Romulus erscheint2). 

Yon den ubrigen latinischen Stadten sind die wenigen Sa- 
gen, welche den Ruin derZeiten iiberdauert hatten, grofstentheils 
schon besprochen worden. Als man in Rom auf solche Erinne- 
rungen und alte Urkunden aufmerksam wurde, war es schon zu 
spat um mehr zu retten. Cato hatte meist altere Nachrichten ge- 
sammelt, die spateren Erdichtungen im griechischen Geschmack 
Hygin zusammengestellt, aus welchem wieder Solin eine kleine 
Auswahl solcher mythologischen Aftergeschichten erhalten hat, 
welche eine nahere Beriicksichtigung nicht verdienen. Von Tu- 
sculum hatten die Mamilier mit so vielen andern latinischen Ge- 
schlechtern ihre Traditionen mit sich nach Rom gebracht (S. 665). 
In Aricia und Lanuvium bewahrten der Dienst der Diana und der 
Juno manches Alterthumliche (S. 246. 278), in Tibur die Erin- 
nerungen des alten Faunusorakels an der heilenden Quelle (S. 517). 
Am meisten Alterthum hatte sich bis zu der blutigenKatastrophe 
im Kriege der Marianer und Sullaner in Praeneste, der entlege- 
nen und festen Stadt am Saume des Aequergebirgs3) erhalten, 

1) Becker Handbuch I, 527If., Sckwegler R. G. I, 571 ff., 594 ff., vgl. 
oben S. 152. 

2) Scboemann de Tullo Hostilio rege Romanorum, Opusc. Acad. I 
p. 18 — 49. 

3) Mit dieser Lage scheint der IName zusammenzuhangen vgl. pronus 
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namentlich in den Erinnerungen an Caeculus, den Sohn des Vul¬ 
can (S. 526), den die Schwester der Divi Fratres, das sind die 
Indigeten von Praeneste, am Heerde sitzend empfangt* 1) und 
welcher nacli seiner Geburt von den zur Quelle gehenden Jung- 
frauen (den Vestalinnen?) in der Nahe des Jupitertempels bei 
einem Feuer gefunden wird. Dann wachst er wie Romulus und 
Remus, wie Cyrus und der thebanische Hercules, unter denHeer- 
den und als Konig der Hirten auf, oder als Rauberhauptmann, 
wie andre Nachrichten sein Leben beschrieben, bis er endlich 
jene Burgveste von Praeneste erbaute, die benaclibarten Volker 
wieder wie Romulus durch Spiele an sich zog und durch den 
Ruhm seiner Thaten und seiner Abkunft an sich fesselte. Soli 
er doch einst, als das Volk an ihm zweifelte, die versammelte 
Menge mit Hiilfe seines Vaters mit loderndem Feuer umgeben 
haben. Andre Praenestinische Sagen erzahlten von einem Zwei- 
kampfe des Evander d.h. des guten Waldgeistes Faunus mit dem 
Riesen Herilus, dem Sohne der Feronia, die ihm drei Seelen ver- 
liehen batte, so dais er dreimal getodtet werden mufste2). Eine 
Fabel welche an die leider nur durch Griechen erhaltne von dem 
Centauren Mc'cQrjg erinnert, welcher Name in italischer Sprache 
einen Rofsmann bedeute. Dieser sei der erste von alien Bewoh- 
nern Ausoniens gewesen und dreimal gestorben, aber dreimal 
wieder aufgelebt und 123 Jahre alt geworden. 

d. i. nQrjvrjS, nQavrjS und ttqcov d. i. TtQrpbv. Cato erklarte quia is locus 
montibus praestet, Serv. V. A. VII, 682, Paul. p. 224. Spiiter leitete man ihn 
ab dno rcbr ttqCvcov i. e. ab ilicibus quae illic abundant, daher sie nach 
Strabo V p. 238 die Bekranzte, nolvcnerpavos benannt wurde. Oder man 
fabelte von einem Ktistes Praenestus, einem Sohne des Latinus und Enkel 
des Ulysses, Solin. 2, 9, Steph. B. s. v. 

1) Virg. Aen. VII, 679 Vidcano genitum pecora inter agrestia regem 
inventumque focis omnis quern credidit aetas. Serv. 678 Ibi erant Ponti- 
fices et Dii Indigetes, sicut etiam Rornae. Erant enim duo fratres, qui 
Divi appellabantur. Horum soror dum ad focum sederet, desiliens scintilla 
eius uterum pcrcussit etc. Nacli den Schol. Veron. p. 99 ed. Keil stammen 
diese Nachrichten theils aus den Origines des Cato, theils aus Varro, wel¬ 
cher die Hirten, unter denen Caeculus lebte, Depidii nannte, daher er selhst 
urspriinglich Depidius geheifsen liabe. Ueber den Namen Caeculus s. S. 647. 
Vgl. noch Paul. p. 44 und Solin. 2, 9 Praeneste ut Praenestini sonant libri 
a Caeculo, quern iuxta ignes fortuitos (d. h. einem plotzlich entstandnen, 
von Vulcan wunderbar erregten Feuer) invenerunt ut Jama est Digitorum 
(Indigitum ?) sorores. 

2) Virg. Aen. VIII, 563IT., Io Lydus d. Mens. I, 8, Aelian V. H. IX, 16 
Der Name erinnert an Marica und Marsus, auch an Mars, auf den auch die 
Rofsnatur hinweist, s. oben S. 299. 
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8. Die Urspriinge Roms. 

Auch die romischeSage ist kein Product derDichtung, son- 
dern der Stadtchronik, ein Gewebe griechischer und romischer 
Sagenschreiber, von denen die letzteren sich meist durch die er- 
steren bestimmen liefsen. Doch liegen alte Thatsachen des ro¬ 
mischen Cultus und der romischen Geschichte zu Grunde, und 
diese sind es welche der Erzahlung trotz ihrer Mifsverstandnisse 
und Entstellungen ein nicht geringes Interesse verleihen. 

Diese mit der alteren romischen Litteratur entstandne, spii- 
ter in einzelnen Ziigen immer weiter ausgefiihrte Stadtchronik 
begann mit Janus und Saturnus, den Konigen des Anfangs, von 
denen jener das Janiculum dieser das Capitol bevvohnt habe 
(S. 162. 410). Darauf folgte die erste Palatinische Ansiedlung 
durch Evander mit seiner Mutter Carmenta und seinem Sohne 
Pallas, welchemVirgil ein so schones Andenken gestiftet hat: bei 
welchen Fabeln schon jene alten Heiligthumer an und auf dem 
Palatium im Spiele sind, welche die romische Stadtsage in so ver- 
schiedenen Ztigen beschaftigten, der Dienst des Faunus (S. 342) 
und des oder der Pales (S. 364) so wie der der nalie verwandten 
Carmenta (S. 357). Zum Evander kommt Hercules, der den bo- 
sen Cacus erschlagt und seinen Dienst an der Ara Maxima stiftet 
(S. 648), bei welcher Fabel wieder die Erzahlung von den Ar- 
geern anknupft, welche in diesem Zusammenhange zu Argivern 
d. h. in Horn gebliehenen Begleitern des Hercules wurden 
(S. 515). Das ganze Gewebe macht sehr bestimmt den Eindruck 
einer griechischen Composition. So weit Vermuthung statthaft 
ist, mochte ich die Quelle in einer Cumanischen Chronik suclien, 
da namentlich die Gruppe Evander-Cacus und Hercules auf eine 
solche zuriickweist (S. 643). Auch ist es sehr bemerkenswerth 
dafs Evander nicht bios in der romischen Stadtsage, soridern 
auch in der von Tibur und Praeneste genannt wurde, endlich 
dafs er in der gewohnlichen Tradition fur den Erfinder des lati- 
nischen Alphabets gait, welches das griechische und hochstwahr- 
scheinlich Cumanischen Ursprungs war1). 

Auf diese Vorgeschichte folgte die Erzahlung von der Grun- 

1) Dionys IV, 26, Plin. H. N. VII, 58, Tacit. Ann. XT, 14, vgl. Momm¬ 
sen Gnterital. Dial. S. 26 IT. 39. Bei den Dichtern gait Evander fur einen 
Verwandten der Atriden, Virg. A. VIII, 130 Serv. Ganz im Stil der Mira- 
bilien ist die Erzahlung bei Serv. A. VIII, 345. 
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dung Roms d. h. der Palatinischen Altstadt, fur deren Grunder 
Romulus gall. Olfenbar liegen dabei wieder alte (mite und Cul- 
tuserinnerungen zu Grunde, namentlich die des Palatinischen 
Mars, dessen Saber die Zwillinge zuerst in ihren Liedern gefeiert 
haben mogen, des Faunus und der Fauna, welche in dieser Fabel 
als Faustulus und Acca Larentia oder Lupa und Luperca auftre- 
ten (S. 342, 2. 423), endlich des Ruminus und der Rumina und 
die des Ruminalischen Feigenbaums, unter welchem die Wolfin 
mit den Zwillingen, wie sie fort und fort der kurzgefafste Inbe- 
griff der Gescbichte vom Ursprunge Roms geblieben ist, so auch 
hochst wahrsclieinlich das alteste Symbol derselben und die erste 
Veranlassung zur erzahlenden Ausfubrung war J). Jedenfalls ist 
die Idee der Zwillinge eine sehr alte, da der Palatinische Iliigel in 
dieser Gegend deswegen den Namen Germalus fiihrte2) und die- 
selbe Idee sich in den Sagen andrer latiniscber Stiidte wiederholt, 
namentlich in der von Praenesle und Tibur3). Auch die offent- 
lichen Laren Roms wurden durch die ganze Stadt als Briiderpaar 
dargestellt (S. 493), und so mogen denn auch Romulus und Re¬ 
mus in der iiltesten Auffassung nichts weiter als die Laren oder 
Indigeten der Palatinischen Altstadt gewesen sein, welche sich 
mit der Zeit zu den zwolf Laren der Stadtflur d. h. der Arvali- 
schen Rriider erweiterten. Eben so alt war aber auch der Name 
Roma d. i. die heiligeLrsprungsstatte der Romani oder vielmehr 
der Ramnes, wie sich die Angehorigen der Palatinischen Stamm- 
tribus nannten4). Daher die Namen Romulus und Romus oder 
Remus fur die beiden Zwillinge, zunachst die von der Wolfin un¬ 
ter dem Ruminalischen Feigenbaum gesaugten 5), wobei zu be- 
merken dafs auch der Tiber in den heiligen Urkunden der R6- 
mer den Beinamen Rumon d. i. vermuthlich des Niilirenden 

1) S. oben S. 3G9 und Sehwegler R. G. I, 419 IF. 
2) Varro 1.1. V, 54 Germalus a germanis Romulo et Remo, quod ad 

ficum Ruminalem ibi invent?., quo aqua hiberna Tiberis eos cletulerat in al- 
veolo expositos. 

3) Virg. Aen. VII, 670 Turn gcmini fratres Tiburtia moenia linquunt. 
, Vgl. oben S. 518 und Serv. V. A. VII, 678 von Praeneste: Ibi erant Pon- 

tijices et Dii Itidiget.es, sicut etiam liomae. Erant etiam duo fratres qui 
Rivi appellabantur etc. (S. 693). Ein alter Beiname des Zwillings Romulus 
war Altellus s. Paul. p. 7, doch wohl von alter. 

4) llamneis und Romaneis sclieint dasselbe Wort zu sein, s. Frohner 
im Phiiol. X (1855) S. 552 IF. Die Griechen nennen die Zwillinge gewohn- 

licli lPu)[.ivlo$ und 'Poj/uog. 
5) Plut. Rom. 6 xXpttrjvca d* y.cd tovtovq ano rrjg S-plrjg iOzo()ovot 

‘Po)tuvkov y.cd Pmuov, oti thfaCovTcg uxpd-pfTav to llrpnov. 
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fiihrte (S. 512), ferner dafs es in der Nahe von Rom einen Ort 
Remona oder Remuria und einen Remurinus ager, im Lande der 
Hirpiner eine Stadt Romulea gab1). Der Tiber mit seinen 
Ueberschwemmungen, die Hdble des Faunus in Lupercal, die 
Wolfin als das geweihte Thier des Mars oder der Fauna, der hei- 
lige Specht und der Kibitz, dieser als Symbol der Vesta, boten 
den nachsten Anlafs zur Relebung und bildliclien Ausfuhrung der 
Scene d. h. der Geschichte der beiden Zwillinge, welche fur den 
altesten Theil und den Kern der ganzen Erzalilung von Romulus 
und Remus gelten darf. Eine Familienmunze der Pompeia, auf 
welcher Fostlus d. i. Faustulus, der Ruminalische Feigenbaum 
mit jenen Vogeln, die Wolfin mit den saugenden Zwillingen ab- 
gebildet sind, ist fiir uns das iilteste authentische Denkmal des 
Vorgangs 2). 

Eine neue Erweiterung erfolgte sobald man fiir die Zwil¬ 
linge eine Mutter suchte, bei welchem Punkte die Combinationen 
der Griechen und die der Romer bedeutend von einander abwi- 
chen. Die Griechen gingen mit ihrer Heroine Roma oder dem 
Eponymos Rornus oder Romulus entweder einfach auf die 
gegebenen Ahnherrn der italischen Genealogie zuriick, Ulys¬ 
ses oder Aeneas oder Latinus u. s. w., oder sie nannten Roma 
eine edle Dame aus Troja, welche mit dem Aeneas in diese Ge- 
gend verschlagen vom Aboriginerkonige Latinus die Zwillinge 
geboren habe3). In der romischen Sage dagegen treten gewisse 
alte Thatsachen des nationalen Glaubens und der latinischen Ge¬ 
schichte deutlich genug hervor. Immer ist der Albanische Mars 
der Vater und eine Albanische Vestalin die Mutter, weil man sich 
des Ursprungs von Alba deutlich bewufst war und weil Mars der 
nalionale Befruchtungsgott, Vesta die allgemein verehrte Gottin 
des Gemeindeverbandes war. Grade so gait bei den Sabinern der 
Grander von Cures fiir einen Solm des Quirinus und einer ge- 

1) Paul. p. 276 vgl. Muller Fest. p. 402 und iiber die Stadt Romulea 
Liv. X, 17, Steph. B. v. PmfxvXia. 

2) Die eherne Wolfin auf dem Capitol ist wahrscheinlich dieselbe, 
welche im J. 458 d. St. von den Aedilen Cn. und Qu. Ogulnius beim Rumi- 
nalischen Feigenbaum aufgestellt wurde, s. Liv. X, 23, Dionys I, 79, Becker 
Handb. I S. 2911F., Urlichs de lupa aenea Capitolina, Rh. Mus. N. F. IV 
(1846) S. 519fif. Gewohnlich wurde die Wolfin mit den Zwillingen im Lu¬ 
percal gedacht, wie Virg. Aen. VIII, 630 If. den Vorgang schildert und wie 
sie auf den spateren Kaisermiinzen so oft als Bild der ewigen Stadt und 
ihres Ursprungs zu sehen ist. 

3) Fest. p. 266 Romam, Dionys. I, 72 If,, Plut. Rom. 2. 



ROMULUS UfND REMUS. 697 

weihten Jungfrau, wahrend die Abstammung des Pranestinischen 
Caeculus vom Vulcan, die des Servius von dem Feuergotte des 
Heerdes schon bestimmter an Vesta erinnert, Amata aber als Ko- 
nigin von Lavinium, die Mutter der Lavinia, durch jenen Namen 
sogar ausdriicklicb als Dienerin der Vesta bezeichnet wird. Der 
Name jener Albanischen Vestalin ist in der gewohnlichen Ueber- 
lieferung Rhea oder Rea Silvia, in der gracisirenden Ilia. Von 
jenen ist Silvia der Gentilname, Rea aber, woraus vermuthlich die 
gracisirende Schreibart Rhea erst spater entstanden ist, bedeutet 
entweder die Angeklagte oder voti rea d. b. die Geweihte, den 
Gottern Verlobte1), mit einem Worte die Vestaliscbe Jungfrau aus 
dem koniglichen Gescblecbte der Silvier. Rei den alteren Dich- 
tern Naevius und Ennius ist Ilia hoch die Tochter des Aeneas, 
also Romulus dessen Enkel2), so fremd war ibnen noch die 
chronologische Vorsicht der spateren Schriftsteller, vvelcbe die 
ganze Reihe der Albanischen Konige einscboben, um einen beru- 
bigenden Zusammcnhang der Zeitreclmung herzustellen. Dessen- 
ungeachtet ist die Reziebung auf Aeneas und Troja bei diesen 
verschiedenen Combinationen so sehr die Hauptsache, dafs die 
latinische Aeneassage also damals in ibren Grundziigen schon 
fertig vorgelegen baben mufs. 

Ein andrer Maafsstab fur die jiingere Entstehung der ge¬ 
wohnlichen Geschiclite vom Romulus ergiebt sich daraus dafs 
Romulus, der Grander der Palatinischen Roma, und Quirinus, 
der nationale Gott und Fuhrer der Quirinalischen Sabiner, bei 
derselben aufgehort batten verschiedene Personen zu sein, was 

1) Virg. Aen. V, 237 voti reus, vgl. Macrob. S. I, 12, 31 und III, 2, 6 
oben S. 118, 1. Niebuhr R. G. I, 222 erkliirt Rea fiir die Angeklagte, 
Schwegler I, 426 ff. Rhea Silvia fiir die Idiiische Rhea (I'drj = silva), was 
doch auf ein zu junges Datum fiihren wiirde. 

2) Serv. V. A. I, 273 Naevius et Ennius Aeneae ex filia nepotem Ro- 
mulurn conditorem Urbis tradmit. VI, 778 Dicit na/nque (Ennius) Iliam 
fuisse filiam Aeneae. Eiue Angabe welche fiir Ennius durch das Excerpt 
bei Cic. de Divin. I, 20, 40 bestiitigt wird, wo eine Tochter des Aeneas und 
der Eurydice, welche in den Kyprien und bei Lesches fiir die Frau des 
Aeneas gait, von der Ilia als germana soror d. h. als Stiefschwester ange- 
redet wird. Also war Ilia bei ilirn die Tochter des Aeneas und der Lavinia. 
Dabei scheint Ennius aber auch schon von dem Albanischen Tyrannen 
Ainulius gewul'st zu baben, s. Porphyr. z. Horat. Od. I, 2, 18. Vgl. Dionys 
I, 73, wo er, nachdem er die griechischen Schriftsteller iiber das rbmische 
Alterthum verhort hat, von den rbmischen hinzusetzt, sie alle wiiren nicht 
alt, doch hiitten sie haufig alte Quellcn benutzt. tovtcov de nveg fuev Al- 
velov yeveaOai vlovg ley oven ‘Pwpivlov y.cd ‘Pai/uov, ioug oly.tdTug t rjg 
‘Pcnfxrjg, erefloi d'e tivycaobg Alveiov naldag. 
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auf ein ziemlich junges Zeitalter fuhrt (S.'330) d. h. auf dasselbe 
wo sich die gewohnliche romische Stadtchronik uberkaupt gebil- 
det hat. So verdankt Romulus die Hersilia nur dieser Verwechs- 
lung mit Quirinus !). Noch deutlicher aber tritt diese Contusion 
in der Erzahlung von seinem Ende und seiner Erhohung zum 
Gott hervor, und hier gewinnen wir zugleich eine Andeulung 
iiber die vvahre Quelle dieser und anderer Erweiterungen. Es ist 
keine andre als die gentile Tradition und Sagenfabrik der Albani- 
schen Julier, dieselbe welclier wir auch in der Geschichte des Cults 
der Venus Genetrix und in der Aeneassage begegnet sind. Nicht 
ohne Grund heifst es nehmlich dafs Romulus nach seiner Ent- 
ruckung zuerst dem Proculus Iulius d. h. einem Edlen (vgl. pro- 
cus, proceres) aus dem Gescbleclite der Julier erschienen sei, und 
zwar auf dem Quirinale, mit der Forderung dafs man ihm auf 
diesem Hiigel als Quirinus einen Tempel erbauen solle1 2). So 
sehr hatte man sclion damals die alte und urspriingliche Redeu- 
tung dieses alien Heiligthums auf dem Quirinal vergessen, wel- 
clies eben deshalb spater von Augustus, dem Aeneaden und Julier, 
so eifrig und prachtig restaurirt wurde, vvahrscheinlich am 
29. Juni, welclier Tag seitdem gleichfalls ein Festtag des Qui¬ 
rinus war3) d. h. des Romulus Quirinus, keineswegs des alten 
Kriegsgottes der Sabiner von Cures und Reate. 

Die vollstandige Geschichte der Zwillinge, der Griindung 
Roms und der Regierung des Romulus bis zu seiner Verklarung, 
in welche noch viele andre sociale und historische Erinnerungen 
aus den altesten Zeiten der Stadt verwebt wurden, hatte unter 
den Dichtern zuerst Ennius in seinen Annalen in hochpoetischer 
Ausfuhrung vorgetragen4). Unter den Annalisten erzahlte sclion 

1) S. oben S. 328. Nach Einigen war Hostus Hostilius, der Bundes- 
genossc des Itomulus und Grolsvater des Tullus Hostilius, der Gemahl der 
Hersilia, Hionys III, t, Plut. Rom. 14. 18, Macrob. S. 1, 6, 16. Tullus Ho¬ 
stilius soli in seiner Jugend wie Romulus unter den Hirten gelebt haben, 
Val. Max. Ill, 4, 1. 

2) Cic. Rep. II, 10, 20, wo Proculus Iulius, hier ein homo agrestis, 
aussagt a se visnm esse in eo colie Romulum, qui nunc Quirinalis vocatui'. 
Earn sibi mandasse id populum rogaret at sibi in eo colle delubrum Jie- 
ret; se Beam esse et Quirinum vocari. Dionys. II, 63 nuoilfHoV- ns sis 
Tqv KyoQav ’Iovhos ovopa, tiov an IdGxaviov ysioQyiy.os avqQ.^ Plut. 
Rom. 28 avdQa twv naTQixCmv ysvsi itqwtov^ rjOsi re Soy.ifxwTciTov 
avTiti ts ’Pco/uulw ntOTov xal Gwrj&r), twv an Inoixwv Iovhov 
Unoxlov. Ovid F. II, 4 Proculus Longa veniebat Iulius Alba. 

3) Kal. Venus. 29. Juni: Quirino in Col(Ie), vgl. Becker Handb. I, 571, 
II, 2, 99. 

4) Io. Vablen Ennianae Poesis Reliq. p. 9sqq. und p. XXVIII sq. 
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Fabius Pictor, wenn dieses der alte Annalist des Namens ist, 
nach der Probe bei Dionys. 1, 79 zu urtheilen, die Sage ganz im 
Geschmack eines griechischen Romans und in pragmatischer 
Breite. Die gewohnliche Tradition ist bei Cicero, Ovid, Livius, 
Dionys, Plutarch u. A. zu finden1). Als Dienerin der Albanischen 
Vesta geht Rhea Silvia, die Tochter des frommen Numitor, um 
Wasser zu schopfen an eine heilige Quelle im Haine des Mars. 
Ein Wolf, das Tliier des Mars, scheucht sie in eine Hohle, wo 
dieser sie findet2), oder, wie Ovid und andere Dichter erzahlen 
und verschiedene Kunstdenkmaler den Vorgang darstellen, an 
der Quelle in sanften Schlummer versunken wird sie von deni 
Gotte uberrascht3). Da wurden unter grofsen Zeichen und 
Wundern die Zwillinge empfangen, welche die Sladt der Zukunft 
griinden sollten4). Als Ilia sie geboren, biifst sie ihr Gluck mit 
deni Leben, da Amulius sie in den Tiber (nacli Andern in den 
Anio) sliirzen liifst, wo der Flufsgott sie liebend aufnimmt und 
zu seiner Gattin erhdht. Audi die Kinder sollen in deni Flusse 
umkommen, daher man sie in einer Mulde an seinem Ufer aus- 
setzt. Der iiberschwellende Strom treibt diese bis an den Fufs 
des Palatinisclien Hiigels, da wo der Ruminalische Feigenbaum 
stand und in der Niihe die heilige Hohle des Lupercus war. Aus 
dieser Hohle eilt die Wolfin herbei um die hiilllosen Zwillinge zu 
stillen, wahrend der Specht und der Kibitz sie schutzend um- 
schweben. Da findet sie Faustulus, der Aufseher der koniglichen 
Heerden, welcher sie seinem Weibe, der Acca Larentia ubergiebt. 
So wuchsen sie unter Heerden und Hirten heran, in solcher Schon- 
heit und Kraft dafs Alle sich ihnen willig fugten, wie davon be- 
sonders in alten Liedern gesungen wurde5). Als Denkmaler die¬ 
ser Jugend zeigte man auf dem Palatin eine Hiitte des Faustulus 
und des Romulus. Nach Andern wurden sie zum hohern Unter- 
richte nach Gabii gethan, wobei die Erinnerung an eine alte 
Priesterschule und Auguraldisciplin in dieser Stadt, die gleich- 

1) Schwegler R. G. I, 384 tf. 
2) Serv. V. A. I, 273 Iiaec, ut multi dicunt, cum peteret aquas ad 

sacra, repentino occursu lupi turbala refugit in speluncam, in qua a Martc 
compressa est. 

3) Ovid F. HI, 11 tf., Stat. Silv. I, 2, 242, wahrscheinlieh nach Ennius. 
Vgl. die bildlichen Darstelluugen bei Miiller-Osterley Denkm. d. A. K. II, 
23, 252—254 und L. Urlichs in den Jbb. d. V. v. Alterthumsfr. im Rheinl. 
I (1842) S. 44 ff. 
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falls Albanische Colonie war, zu Grunde liegt1). Dann erfolgt 
die Erkennung in Folge von Hiindeln zwischen den Hirten des 
Numitor und des Amulius, von welchen die letzteren den Remus 
in einem Hinterlialt oder bei der Lupercalienfeier fangen und 
und nacli Alba fiihren. Romulus befreit ihn und stiirzt den 
Amulius, worauf Numitor den Jiinglingen Land und Leute zur 
Griindung von Rom anweist. 

Rei dieser sind die Auspicien und der Zwist der Rriider das 
Redeutungsvolle. Dafs Rom auspicato gegrundet worden wird 
oft hervorgehoben und war im Sinne der romischen Augural- 
disciplin, nacli welcher jeder offentliche Vorgang durch die Au¬ 
spicien geheiligt und geweiht werden mufste, etwas Unerlafs- 
liches 2). Der Zwist der Rriider und der Tod des einen war zu- 
nachst vielleicht nur die Folge ilirer alteren Zwillingsnatur, da 
die spiitere Sage nur einen Ktisten fiir Rom brauchen konnte. 
Indessen hat sie von dieser Dichtung einen geschickten Gebrauch 
gemacht, da sie zugleich die lange Vernachlassigung des Aventin 
dadurch rechtfertigt und der Stadt auf dem Palatin eine um so 
grofsere Weihe verleiht. Der Aventin hat eine weit giinstigere 
Lage als der Palatin, dicht am Strome und luftiger, auch leichter 
zu befestigen; man kann es sich kaum denken dafs die Albani¬ 
sche Ansiedelung ohne dringende Veranlassung nicht ihn, son- 
dern den Palatin zur Griindung einer Stadt erwahlte; wie andrer- 
seits Remus als Repriisentant des lange verschmahten, endlich 
der Plebs iiberlassenen Hiigels eben dadurch mit der Zeit eine 
volksthiimliche Bedeutung bekommen hat3). Genug die be- 
kannte Erzahlung ist die, dafs gleich iiber den Ort der Griin¬ 
dung unter den Briidern Streit und Parteiung ausgebrochen sei. 
Romulus mit seinem Anhange wahlt den Palatin, Remus den 
Aventin. Die Gotter d. h. die Auspicien sollen entscheiden, da- 
her jeder sich auf den Gipfel seines Bergs begiebt und mit Ge- 
beten und frommen Gebrauchen die Naclit hindurch bis zum 

1) S. oben S. 1C6. Vgl. Cic. de Divin. I, 48, 107 atque ille Romuli 
auguratus pas tor alt's, non urbanus fuit, nec fictus ad opiniones imperito- 
rum, sed a certis (peritis?) acceptus et posteris traditus. 

2) Schwegler R. G. 1,440. Der lituus Romuli wurde in der Curie der 
Palatinischen Salier auf dem Palatin gezeigt, s. oben S. 314, 3. 

3) Prop. IT, 1, 23, IV, 1, 9, Pers. I, 71, Iuven. X, 73. Als die Stelle, 
wo Remus gestanden, wurde auf dem Aventin die Remoria oder Remuria 
gezeigt, s. Paul. p. 276, Becker S. 449. Einige dachten dabei an remores 
aves d. h. quae acturum aliquid remoran compelhmt, Paul. p. 276. Vgl. 
den Ausdruck remoram facere b. Fest. p. 277 remeligines. 
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friihen Morgen der Zeichen harrt. Kaum erhob sicli die Sonne1), 
da erschienen dem Remus zuerst sechs, aber unmittelbar darauf 
dem Romulus zwolf Geier, so dafs Remus nacbgeben mufsle, 
obwohl er bittern Groll im Herzen behielt. Er bewies es durch 
den hohnenden Sprung fiber die niedrige Mauer des Romulus, 
der ihn darauf ziirnend erschlug: eine Allegorie der Heiligkeit 
und Unverletzlichkeit dieser Mauer, obwohl man es spater fur 
gerathen hielt, urn den Brudermord zn beseitigen, den Reiter- 
hauptmann Geier anstatt des Romulus zu nennen und diesen den 
Geist des erschlagenen Bruders durch die Stiftung der Lemurien 
versohnen zu lassen2). Als Griindungstag des Palatinischen 
Rom wurden die Palilien am 21. April gefeiert (S. 366), als die 
Statte, wo Romulus seine Grundung begonncn, die sogenannte 
Roma quadrata gezeigt, welche vermuthlich der Mundus dieser 
altesten urbs gewesen war3). Sie lag in derselben Gegend, wo 
man auch die Hiitten des Romulus und Faustulus zeigte, auf dem 
Germalus d. h. dem Zwillingshiigel und in der Nahe jener andern 
Heiligthiimer, welche man zum Belege der wunderbaren Geburt 
und Jugend der Zwillinge zeigte4). 

Einen bedeutenden Zuwachs an Bevolkerung soli die junge 
Stadt durch das sogenannte Asyl des Romulus inter duos lucos 
bekommen haben, von welcher Ueberlieferung der Kern in dem 
alten Culte des Vejovis nachgewiesen ist (S. 236). Darauf folgt 
die Feier der Consualien und der Raub der Sabinerinnen, in wel- 
chen Erzahlungen sicli wieder alte Cultusideen und alte Tradi- 
tionen des ehelichen Jungfrauenraubs und des matronalen Le- 
bens mit der historischen Thatsache einer sabinischen Ansied- 
lung auf dem Quirinal und einer Verbiindung zwischen dieser 
und dem Palatinischen Rom verschmolzen haben 5). Die dreifsig 

1) Dieses hatte Ennius sehr schiin beschrieben, der sich iibrigens nicbt 
geringe Abweichungen von der gewbbnlichen Tradition erlaubte, indem er 
den Romulus auf den Aventin stellte, s. die Verse des Ennius b. Cic. de 
Divin. 1, 48, 107. Die zwolf Geier sind das augustum auguriuin Ito- 
muli, s. Ennius b. Varro r. r. Ill, 1, 2 Septingenti sunt paulo plus ant 
minus anni, Augusta augurio postquam inclita condita Roma est. Sueton 
Octav. 7. 

2) S. oben S. 499. Caracalla berief sicli nacli dem Morde seines Bru¬ 
ders auf den Vorgang des Romulus, Herodian. IV, 5 avrog yovv 6 zijadt: 
rijs noXecog xriGirjg 'PcauuXog ovx ijvtyxev cldsXtpov vpruGai’Ta /uovov 

ra ixeCvov SQya. 
3) Dafiir balten sie Becker und Schwegler. Vgl. oben S. 456. 
4) Becker Handb. I, S. 105 If., meine Regionen S. 188 If. 
5) S. oben S. 245. 302. 321. 328. 420. 584, Schwegler II. G. I, 4601T. 
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Sabinerinnen, denn nur so viele kannte die altere Ueberlieferung, 
galten zugleich fur die Stammmutter (Matres) des palatinisch- 
romischen Patriciats und fiir die schtitzenden Ileroinen des pa- 
triarchalischen Institutes der dreifsig Curien, die nach ihnen be- 
nannt sein sollen1), bei welcher AutTassung wolil zu beachten 
ist dafs bei vielen Volkern des Alterthums, auch in Griechenland 
und Kleinasien, die edlen Gescblechter sich nicht von Ahnherrn, 
sondern von Ahnfrauen ableiteten. Der als Gewalttliat aufgefafste 
Raub motivirt dann weiter die ersten Kriege Roms d. h. den 
Triumph des Romulus liber Caenina und seinen Konig A cron, 
bei welcher Gelegenheit der Dienst des Iup. Feretrius gestiftet 
wird (S. 177), und den Krieg mit den Sabinern unter T. Tatius, 
welcher mit ihrer Niederlassung auf dem Quirinal endigt. Da 
man sich aus sacralen Ueberlieferungen, namentlich denen der 
Augurn, verschiedener Stiftungen der Sabiner auf der Capitolini- 
schen Burg erinnerte, die erst durch die Anlage des forum 
Traiani so entschieden wie es jetzt der Fall ist von dem Quirinal 
getrennt wurde, so liefs man diesen Krieg mit der Einnahme des 
Capitols durch die Sabiner beginnen. Dies ist die Sage von der 
Tarpeia, der Tochter des Capitolinischen Burgvogtes Spurius 
Tarpeius, durch deren Yerrath sich die Sabiner der wichtigen 
Burg bemachtigen. Auch dabei lag ein ortlicher Cultus zu Grunde, 
der mit der Zeit unverstandlich geworden war, denn es wird aus- 
driicklich iiberliefert dafs Tarpeia auf dem nach ihr benannten 
Felsen, dem Saxum Tarpeium, von welchem die Verbrecher 
hinabgestiirzt wurden, ein Grab hatte und von den Romern mit 
jahrlichen Todtenopfern verehrt wurde2). Vom Capitol herab 
sturmen die Sabiner gegen die Romer, deren Burg der Palatin 
ist, so dafs die Niederung zwischen beiden Hiigeln, das spatere 
Forum, das Schlachtfeld bildet. An der Spitze der Sabiner 
kampft Metius Curlius, von welchem die Stadtsage den Namen 
des lacus Curtius auf dem Forum ableitete (S. 466), an der der 
Romer Hostus Hostilius, der kriegerische Konig aus derFremde, 
dessen Enkel der spatere Konig Tullus Hostilius ist. In der 

1) Schwegler S. 477, vgl. oben S. 248. 
2) Dionys. II, 40, Varro 1. 1. V, 41, Fest. p. 343 und 363, Plut. Rom. 

17 u. A. Da Tarpeia als Yestalin und an der Quelle schopfend gedacht 
wird, so mag sie urspriinglich Quellengottin gewesen sein. Der Ort ihrer 
Verehrung als die Stiitte, wo der Verrath bestraft wurde, und die Nahe 
der p. Pandana, welches Thor immer offen stand, bestimmten die weitre 
Entwicklung der Sage, die auch das spatere Rom immer viel beschaftigte, 
vgl. den Chronographen v. J. 354 p. 645, Niebuhr R. G. I, 255, 3, 360. 
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hochsten Bedrangnifs des Kampfes gelobt Romulus den Tempel 
des Iup. Stator an dem gewohnlichen Eingangsthore des Palatin 
von der \ia Sacra, denn so weit waren die Sabiner vorgedrungen 
(S. 176). Endlich stiirzen sich die geraubten Sabinerinnen zwi- 
schen die Kampfenden, indem sie den friedlichen Bund vermit- 
teln, der auf dem Comitium zwischen Romulus und T. Tatius 
abgeschlossen wird (S. 321). Die Romer bewohnten fortan den 
Palatin und Caelius, iiber welchen Hiigel sich ihre Ansiedelung 
allmalich erweiterle, bis sicli aus dieser unter dem Namen der 
Luceres eine neue Stammtribus, die jiingste der drei alten patri- 
cischen bildete, die Sabiner den Quirinal (S. 327) und das Ca¬ 
pitol. T. Tatius wohnt als sabinischer Priesterkonig und Augur 
auf der Arx; auch die Sodales Titii, welche ein entferntes Anden- 
ken von ihm bewahrten, bezogen sich speciell auf das Augural- 
wesen 1). Die gewohnliche Ueberlieferung scbilderte ihn als einen 
Tyrannen2), namentlich die von seinem Tode, hei welcher die 
Erinnerung an eine Feindscbaft zwischen den Sabinern in Rom 
und dem latinischen Bunde, welchem Rom durch sie vermuthlich 
entfremdet wurde, deutlich durchblickt.. Die Verwandten des 
Tatius pliindern erst im Gehiete der Laurenter und erschlagen 
dann deren Gesandte, als sie in Rom Genugthuung fordern, de- 
ren sich auch der sabinische Konig wcigert. Deshalh wird T. 
Tatius bald darauf hei dem latinischen Bundesopfer zu Lavinium, 
wohin er und Romulus sich als Repnisentanten Roms hegeben, 
von den Latinern erschlagen3). Romulus stiftet ihm in Rom, 
am Abhange des Aventin im sogenannten Lauretum, ein Grab 
und Denkmal, bei welchem man jahrliche Todtenopfer brachte4). 
Ferner weifs die Ueberlieferung von jahrlichen Suhnungsopfern 
„der Stadte“ am Ferentinischen Thore 5), welches in Rom sonst 

1) Varro 1. 1. V, 85 Sodales Titii dicti ab Titiis avibus, quas in au- 
guriis certis observare solent. Vgl. Tacit. Ann. I, 54 ut quondam T. Ta¬ 
tius retinendis Sabinovum sacris Sodales Titios instituerat. Vgl. S. 110. 
Auch in dem Gebrauche dec Strenien (S. 160) und durch die Altiire b. 
Varro 1. 1. V, 74 (S. 59) hatte sich sein Andenkcn erhalten. 

2) Der Vers des Ennius: 0 Tile tule Tati iibi tanta tiranne tulisti! 

3) Liv. I, 14, Dionys. If, 51. 52, Plat. Rom 23. Anders Zonaras VII, 
4 oi de tcov (hnjQij/utvcov olxeloi fui) tvy/dvovreg d'ixqg tv l4Xftav(o 
fluovtci /uezd 'Piofxvlov tov Tutiov 7tqo07tco6vtss y.TtwvovOi, wo aber 
auch gewifs tv Aufiiviej zu schreiben ist. Doch mag die Scene erst spiiter 
von Alba nacli Lavinium verlegt worden sein. 

4) Varro 1. 1. V, 152, Fest. p. 360, Becker Ifandb. I, 450. 

5) Plut. Rom. 24 y.cu y.aflcioixoig 6 \PojiuvAog qyvtoe rag noXsig, 
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nie genannt wird, daher vermuthlich die Quelle der Ferentina, 
der bekannte Ort der latinischen Bundesversammlungen (S. 383) 

dafiir zu setzen ist. 
Was sonst noch von Romulus erzahlt wird, dernunwieder 

eine geraume Zeit allein regiert haben soli, betrifft meistens die 
fundamentalen und elementaren Ordnungen der romischen Bur¬ 
ger- und Wehrverfassung, welche nicht hieher gehoren. Aufser- 
dem ist viel von seinen Kriegen mit Fidenii und \eji die Rede, 
welche jedenfalls die bedenklichsten Feinde Roms waren und 
dieses bekanntlich bis zu den Zeiten des Camill beschaftigt baben. 
Endlich wendet sicli die Sage zu seinem Ende und zur Verkla- 
rung als Romulus Quirinus. So alt der dabei zu Grunde liegende 
Cultus des Quirinus war, so sehr macht die Erzahlung vom Tode 
des Romulus den Eindruck einer modernen Erlindung. Romu¬ 
lus halt eine Musterung des Volks im Marsfelde, da erhebt sich 
ein heftiges Ungewitter mit Sturm und Regen, Donner und Blitz, 
in welchem er verscbwindet. Ennius hatte nach dem Vorbilde 
der griechischen Fabel von der Verklarung des Hercules eine 
formliche Auffahrt zum Himmel daraus gemacht, indem Romu¬ 
lus durch den Wagen seines VaterMars entfiihrt wurde1)- Aber 
nur die Naherstehenden hatten das Wunder mil ihren Augen ge- 
sehen, darum erscheint Romulus dem Proculus Iulius in ver- 
klarter Gestalt2), nennt sich Quirinus und fordert jenen Tempel 
und Gottesdienst auf dem Quirinal. Fur den Tag der Verklarung 
hielt man den der s. g. Nonae Caprotinae d. h. die Nonen des 
Julius, wo sich immer viel Volks im Marsfelde versammelte3). Eine 
andre Tradition, die eines Rationalisten und eifrigenRepublikaners, 
erzahlte dafs die Senatoren den greisen Romulus, der zuletzt 
aucli zum Tyrann geworden sei, im Senate zerrissen und die blu- 
tenden Glieder heimlicli bei Seite geschalft hatten. Spater sei 
dem Volk das Mahrchen von seiner Apotheose aufgebunden 

worden. 

ovg £ti vvv taxonovaiv zfjg <f>£Q£VTtvyg nvlr\g owtsteTo&au Am 
besten liest man TTtjyrjg fur nvkrjg. Die Stiidte sind wohl die latinischen 
Bundesstiidte. 

1) Ennius b. Cic. de Rep. I, 41, 64, Ovid F. II, 491 ff., Lucan. Pharsal. 
I, 197 rapti secreta Quirini, vgl. Liv. I, 16 und Dionys. II, 56 y.ccl ntm- 

arevxaaiv vn'o xov naTQog tov civd'ga ttvrjQndodui. 
2) Ovid F. II, 501 pulcher et humano maior trabeaque decorus. Pint. 

Rom. 28 y.ulbg /utv ocftifjvat xal fxiyag—, onkotg Sh laf.mQoTg xcu 
(flsyovoi x£xoG/j,r]fx£Vog. Vgl. oben S. 329. 

3) Dionys. II, 56, Plut. Rom. 27. 29. Vgl. oben S. 255. 
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9. Dea Roma. 

Von den Griechen hatten sich die Romer auch eine per- 
sonificirte Dea Roma aufreden lasscn, welche indessen von den 
Griechen selbst, namentlich den kleinasiatischen, und in Rom kei- 
neswegs in derselben Gestalt verehrt wurde, sondern dort mehr 
unter dem Rilde eincr personificirten Tycbe von Rom, bier unter 
dem einer kriegerischen Heroine. In Ivleinasien, wo man nach 
dem Reispiele der Pergamenischen Kdnige und der Insel Rhodus 
seine Augen friib nach Rom ricbtete, riihinte sich Smyrna den 
ersten Tempel der Stadt Rom erbaut zu baben, schon im J. 195 
v. Chr., als Karthago noch gestanden und machtige Konige (An- 
tiochus) noch in Asien geherrscht hatten 1). Rei einer andern 
Veranlassung, als im J. 170 wabrend des Krieges gegen Perseus 
von vielen Stadten zugleich, griechischen und asiatischen, eine 
Gesandtschaft nach Rom gescbickt wird, ruhmt sich Alabanda, 
eine durch Handel und Industrie bliibende Stadt in Karien, einen 
Tempel und jahrliche Spiele zu Ehren der Stadt Rom gestiftet 
zu haben, diese ohne Zweifel unter dem NamencPtu/tiaia. Seitdem 
wurde eine Vergbtterung Roms, des Romischen Volks, des Romi- 
schenSenats inAsien immer gewohnlicher,wie dazu namentlich die 
Miinzen dieser Stadtedie entsprechenden Bildergeben, unter denen 
die der Dea Roma gewohnlich nach Art der in den meisten Stadten 
als Schutzgottinnen verehrten Tychen mit der Mauerkrone verse- 
hen, und dazu mit demFullhorn, mit andern Attributen des Ileils 
und Segens, mit der Lanze u. s. w. ausgeslattet sind. Spater 
liefsen sich auch die romischen Proconsuln in diesen in Adu¬ 
lation und Servilismus lange geiibten Gegenden recht gerne Tem¬ 
pel und Altare gefallen, his Augustus, nachdem man ihn langere 
Zeit um die Erlaubnifs eines ahnlichen Cultus seiner eignen Per¬ 
son gebeten hatte, zuletzt die Entscheidung traf dais gewisse 
Stadte seinen Adoptivvater, den Divus Iulius, andre ihn selbst 
gottlich verehren durfen sollten, aber beide nur in der Form 
einer Vereinigung der Dea Roma mit diesem neuen Cultus. 
Ephesus und Niciia sollten Tempel des Divus Iulius und der Dea 
Roma errichten, und zwar sollten diese Culte speciell fiir die 
unter ihnen angesiedelten Romer bestiinmt sein, Pergamum und 
Nicomedien Tempel des Augustus und der Dea Roma umPzwar 
speciell fiir die Hellenen, so nannte er in seinem Scbreiben alle 

1) Tacit. Aun. IV, 56 vgl. Liv. XLIII, 6. 
Preller, Mythol. 45 
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Nicht-Romer •). So schmuckten sich also fortan diese und an- 
dre Stadte in Asien mit solchen Tempeln und Bildern, von denen 
wieder die Munzen in sehr verschiedenen Gegenden eine Ansicht 
geben1 2). Auch jahrliche Spiele und Feste wurden zu Ehre die- 
ser Paare viel gestiftet und begangen, auch in Italien z. B. in 
Neapel, wo unter andern Spielen Paif-iaia SeftccOTa d. h. ludi 
Romae et Augusti erwahnt werden3). Dagegen erscheint Roma 
in Rom selbst, namentlich auf den Munzen, immer kriegerisch, 
bald mehr der Minerva bald einer Amazone ahnlich4), iibrigens 
in den verschiedensten Stellungen, stehend auf ein Schild 
gestutzt, auf Waffen sitzend, die Siegesgottin auf ihrer Rechten 
oder in Begleitung der Siegesgottin, ein Tropaon aufzurichten 
beschaftigt u. s. w. Es ist dieses die alte cPajf.irj der griechischen 
Stadtsage, die personificirte Heroine der Stadt, welcbe man nun 
gerne in Valentia iibersetzte, dieselbe welche in einem griechi¬ 
schen Gedichte aus den Zeiten der Republik, aber schon der ent- 
schiedenenWeltherrschaft, eineTochter des Ares genanntwird5). 
Da die Silbermiinzen der italischen Bundesgenossen mit offen- 
barer Nachahmung der romischen Denare auf dem Av. den ahn¬ 
lich bewaffneten Kopf der Italia zeigen6), so sind die romischen 

1) Sueton Octav. 52, Dio LI, 20. Pergamum hatte den Anstofs zu 
dieser Entscheidung gegeben, s. Tacit. Ann. IV, 37. Vgl. iiber diese Kai- 
GtxQSict und AvyovGretoc in Kleinasien A. W. Zuinpt Mon. Ancyr. p. 4sqq. 

2) S. M. Pinder iiber die Cistophoren und iiber die kaiserlichen Sil- 
bermedaillons der Ro. Provinz Asia, B. 1856 T. IV. Auch Herodes erbaute 
in verschiednen Stiidten seines Gebietes solche KcciGctQSia, u. a. in deni 
neuen Hafen Caesarea Palaestina einen T. mit zwei Colossen, den des Ca- 
sar in der Gestalt des Olympischen Jupiter, den der Roma in der der Ar- 
givischen Juno, Iosepli. d. bello Iud. I, 21, 7, Antiq. Iud. XV, 9, 6. Das 
gewbhnliche Bild der Roma war aber das einer matronalen Gliicksgottin 
und Herrscherin uber yiele Stadte nach Art der Magna Mater, s. Virg. 
Aen. VI, 782 ff. 

3) Ein T. und Priester Romae et Augusti in Ostia b. Henzen z. Or. n. 
7172. 7174. Auch in den westlichen und nordlichen Provinzen verbreitete 
sich dieser Cultus, Or. n. 155. 488. 606. 732. 1800. 5211. 

4) A. Senckler in den Jbb.d.V.v. A. F. im Rheinl. XIV (1849) S. <4ff. 
5) Bei Stob. Flor. VII, 13. Das Gedicht wird gewohnlich der Erinna, 

besser der Melinno von Lesbos zugeschrieben, s.Weleker kl.Schr.2,160ff. 
6) I. Friedliinder die Osk. Miinzen t. IX. X S. 75 ff. Roma Victrix 

auf den M. des M. Porcius Cato Utic. b. Riccio t. 39, 5, Roma ein Tropaon 
errichtend auf denen der Furia, R. auf Scbilden sitzend, zwiscben fliegen- 
den Vogeln (das augurium Romuli), vor ihr die Wblfin mit den Zwillingen, 
Riccio t. 71, 5 p. 261. Auf den M. der Fufia und Mucia, wo die Versoh- 
nung zwiscben Rom und Italien gefeiert wird, ist Roma als die kriegeri- 
sche, Italia bios als die fruchtbare characterisirt, ib. t. 20 und 33. 
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Miinzen mit dem entsprechenden Kopf der Roma jedenfalls alter 
als dieser Krieg, vollends diejenigen wo die Ziige der Roma-Mi¬ 
nerva noch sehr strenge sind und eine altere Kunstbildimg ver- 
rathen. Den Andeutungen dieser Miinzen gemafs konnen ent- 
sprechende Bilder auch in Rom selbst nicht selten gewesen sein, 
und namentlich mag es auf dem Capitol ein altes Vorbild dieser 
Dea Roma gegeben haben1). Scheint doch selbst in dem von 
Catulus dedicirten Tempel des Capitolinischen Jupiter (S. 211) 
das Tempelbild auf seiner Rechten ein Bild der Dea Roma ge- 
tragen zu haben 2). 

Unter Hadrian entstand nun auch in Rom der grofse und 
prachtige Doppeltempel Romae et Veneris, dessen letzte Triim- 
mer in der Nahe des Titusbogens noch zu sehen sind. Dieser 
Tempel war von Hadrian an den Palilien d. h. am 21. April ein- 
geweiht worden, daher dieser Tag fortan nicht bios als Geburts- 
tag der Stadt, sondern auch als Stiftungstag dieses Templum 
Urbis, wie man ihn spater zu nennen pflegte, unter dem Namen 
eines Festes der Roma (Pc6[,icua) mit larmenden Umzugen und 
circensischen Spielen gefeiert wurde3). In dem Tempel waren 
beide Gottinnen thronend abgebildet, Venus als Genitrix und 
Victrix, Roma in derselben kriegerischen und amazonenartigen 
Kleidung und Haltung, wie sie die meisten Munzen und noch er- 
haltnen Kunstdenkmaler aus den Zeiten der Kaiser zeigen4). Die 
weitere Ausstattung und Decoration des Tempels scheint in Ge- 
malden und Gruppen auf die mythische Geschichte der Stadt 
Rom von der Zerstorung Trojas bis zur Grundung des Romulus 
hingewiesen zu haben5), inwelchem Sinne auch durch Antoninus 

1) Vgl. das Anathem der Lycier in Rom b. Or. n. 3674. 
2) Sueton Octav. 94, wo das signum reipublicae bei Dio XLV, 1 aus- 

driicklich ein Bild der Roma genannt wird. Augustus neben der Dea Roma 
thronend auf dem grolsen Wiener Cameo bei v. Kohler gesammelte Schr. 
t. Ill S. 26 ff., Muller D. A. K. I t. LXIX, 377. Ein andrer Cameo mit der¬ 
selben Vorstellung b. Eckhel Choix des Pierr. grav. pi. II p. 14. 

3) Athen. VIII p.361F erv/e St ovcu ioQTij ra ITaQdia /uev ncdat 
xaXovfxeva, vvv St Pojucuk, rfj tfjg noXtcoi Tv/jj vaov xmOiSqu/u^vov 
vn'o tov nuvTKQCarov y.al /uoucuxcorctTov paadtug llSyiavov. Vgl. 
Eckhel D. N. VI p. 501 und oben S. 368, 2. 

4) So besonders die Statue im Mus. P. CL b. Visconti P. Cl. II, 15 
vgl. Zoega Bassiril. t. 31, Clarac. 767.768. Auf den Munzen Hadrians mit 
der Inschrift VRBS ROMA AETERNA ist Roma abgebildet sedens in tem- 
plo d. globum s. hastam, Eckhel VI p. 510 sq. Andre M. desselben Kaisers 
sind der Venus Genitrix und Venus Felix gewidmet, welche beide als V. 
Victrix abgebildet sind. Vgl. oben S. 391 und 394. 

5) Vgl. Serv. V. A. 17, 227, welche JNachricht mir auf ein Gemiilde 

45* 
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Pius, den Nachfolger Hadrians, dieselben Erinnerungen durch 
offentliche Denkmaler und das Geprage seiner Miinzen gepflegt 
vvurden * 1). Die vereinzelte Spur einer friedlicheien Auflassung 
findet sich in dem Bruchstiicke eines sonst unbekannten Dich- 
ters, wo Roma die Tochter des Aesculap genannt, also als Salus 
gedaclit wurde2). 

Aus der Zeit Hadrians stammt auch der Name Roma ae- 
terna, unter welchem die Schutzgottin derStadt, je mehr das ro- 
mische Reich und mit ihm die alte Hauptstadt dem Verfall ent- 
gegeneilte, desto sehnsuchtiger gefeiert und angerufen wurde. 
Commodus hatte als der letzte Antonine von achtem Stamm 
wenigstens noch den Stolz eines Romers aul die ewige Stadt, 
deren Namen er mit dem seinigen zu verschmelzen suchte3). 
Und aus dieser Zeit mogen aucli die jiingeren Bilder der Dea 
Roma stammen, welche sie noch immer kriegerisch und thro- 
nend, aber vollstandig und sehr pracbtig bekleidet darstellen, 
namentlich ein Frescogemalde im Palast Barberini in Rom, wo 
sie auf einem goldnen Throne in gestickter Toga und purpur- 
nem Kriegsmantel dasitzt, eine Victoria mit dem Vexillum auf 
der Recliten, das Scepter in der Linken, das Schild seitwarts an- 
gelehnt, die ewige d. h. die immer bliihende und unbestrittene 
Weltherrsclierin 4). Aber von Septimius Severus an, dem Afri¬ 
kaner und Militardespoten, dem das alte romische Wesen zu- 
wider war, bemachtigte sich das instinctive Gefiihl des Verfalls 
in solchem Grade der Stadt, dafs gelegentlich im Circus, in einer 
Pause der Spiele, wie auf damonischen Anlafs unter der versam- 
melten Menge ein allgemeines Wehklagen urn die kaiserliche, die 
unsterbliche Roma entstand, welche sich in vielen leidenschaft- 

oder ein Relief der Zerstorung von Troja im Tempel zu deuten scheint. 
Die Vorderausicht des T. mit der Gescbichte des Romulus im Giebel s. auf 
dem Relief b. R. Rochette Mon.Ined.l pi. 8. Auch einige Miinzen Hadrians 
feiern den Romulus conditor. 

1) S. oben S. 41. Schbnes Bild der Roma neben der Pax auf Veran- 
lassung eines Congiarium des Antoninus Pius s. oben S. 615, 2. 

2) Serv. und Philarg. V. Eel. I, 20. 
3) Roma Commodiana, Dio LXX1I, 15. Iovi Opt. Max. Dis- Deabus- 

que immortalibus et Romae Aeternae Locrenses, Inschr. aus Locri b. 
Mommsen I. N. n. 8. Genio Loci, Fortunae Reduci, Romae Aeternae et 
Fato Bono Or. n. 1776. 

4) Sickler und Reinhart Almanach a. Rom Jahrg. I. Leipz. 1810, li- 
telkupfer und S. 1 —11. Vgl. Bottiger kl. Schr. 2, 236£F. Das von Ger¬ 
hard Arch. Zeit. 1847 n. 4, t. IV S. 49 If. edirte, wo Roma neben der 
Fortuna thront, folgt dem gewohnlichen Typus der Amazone. 
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lichen Worten und Gebehrden Luft machte1). Bald sollte es 
auch an einer gefahrlichen Concurrenz nicht fehlen, zumal seit- 
dem die alte Nebenbuhlerin Karthago das stolze Haupt von neuem 
erhob und mit Alexandrien um den zweiten Rang nacli Rom 
wetteiferte2), und endlich vollends seit der Stiftung von Con- 
stantinopel, die sich nicht allein Nova Roma ausdrucklich nannte, 
sondern auch die stadtischen Erinnerungen und Symbole der 
alten Hauptstadt geflissentlich copirte. Auch bier fehlte es nicht 
an einer Tyche der Stadt, deren Vernachlassigung durch Con¬ 
stantin sich nach dem Glauben des Volks durch SchifTbriiche 
rachte, daher Constantin sie neben seinem eignen Bilde anzu- 
beten erlaubte. Sie unterscheidet sich von dem Bilde der alten 
Roma durch die Mauerkrone und dadurch dafs sie den einen 
Fufs auf das Vordertheil eines Schiffes stellt. 

1) Dio LXXII, 15. Wenn Septimius Sev. sich auf einer M. Sacerdos 
Urbis nennt, so geschieht dies im Gegensatze zu Elagabal, welcher die II- 
lusionen des rdmischen Altertliums vollends zerstdrt hatte. Das t. Urbis 
wurde noch unter Maxentius, dem Gegner Constantins, nach einem Brande 
wipflprhpre'psstpl I h 

2) Herodian Vll, 6 vgl. Eckliel D. N. VIII p. 11. 26. 95sqq. 
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Letzte Anstrengungen des Heidenthums. 

Mit derEinholung der Grofsen Mutter vonPessinus im J. 204 
v. Chr. hatte Rom den ersten Schritt nach Asien gethan. Bald 
darauf folgten die Kriege mit den Konigen von Macedonien und 
Syrien, durch welche auch seine Herrschaft iiber jene Gegenden 
ausgebreitet wurde, in denen sicb seit Alexander d. Gr. und sei- 
nen Nachfolgern durch Vermischung des griechischen Geistes 
mit dem orientalisclien die aufserordentlichsten Bewegungen der 
Zukunft vorbereiteten. Die alten nationalen Formen des Volker- 
lebens wurden zerschlagen, die griechische Bildung gelangte zui 
alleinigen Herrschaft, mit ihr die griechische Mytliologie und 
Kunstiibung, aber nur noch in ihrer asthetischen und symboli- 
schen Bedeutung, da der religiose Inhalt sich aus diesen Formen 
lange verloren hatte. Die Welt bedurfte einer tieferen religiosen 
Erregung und sie kam aus dem Orient, wie dieser sich in religio- 
ser Hinsicht immer weit productiver bewiesen hat als der Occi¬ 
dent. Freilich konnte zunaclist auch er nur Veraltetes bieten, 
die abgelebten Formen seines Heidenthums wie es sich bis dahin 
in den einzelnen Landern, in Aegypten, Phrygien, Syrien, Per- 
sien u. s. w. nach einheimischer Weise gestaltet und behauptet 
hatte, nun aber in der allgemeinen Giihrung der hellenistischen 
Culturperiode ein neues Kleid anlegte und damit aus der enge- 
ren Heimath auf die grofsere Buhne der Weltbewegung hinuber- 
trat. Ein merkwiirdiges Schauspiel wie diese alten Gotter, die 
starren Steingestalten Aegyptens, der fanatische Attis, der weich- 
liche Adonis, der Himmelskonig und die Sterngeister von Syrien 
und Babylon, der persische Mithras sich von neuem beleben, 
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sich wandernd in Bewegung setzen, alle jetzt nach Rom und von 
dort weiter in die romanische Welt vordringend: begleitet von 
ihren Priestern und Pfaffen, deren aberglaubische Geheimweis- 
heit Gebildete und Ungebildete in Rom und Italien nun bald eben so 
angelegentlich beschaftigt als in Korinth und Athen, in Ephesus, 
Antiochien und Alexandrien. Aber aucli ein selir klagliches 
Schauspiel, denn niemals bat sich der ganzliche Verfall, die vol- 
lige Ohnmacht einer iiberlebten Culturperiode so einleuchtend 
herausgestellt als in diesen letzten Restaurationsversuchen des 
antiken Heidenthums. Das Neue was sie bieten konnten war 
eben nur neue Aufregung, neue Verwirrung, keine Belehrung, 
keine Beruhigung. Es waren eben nur die geflickten Lappen des 
alten Kleides, welche bald wieder zerrissen und die garstige 
Blofse der verfallenen Menschheit nun erst recht sehen liefsen. 

Um es begreiflich zu linden dais diese Gottesdienste trotz- 
dem eine so weiteVerbreitung fanden und sich auch im Occident 
so lange behaupten konnten, mufs man verschiedene Umstiinde 
bedenken. Zunachst dafs auch die romische Staalsreligion wie 
alle Particularformen des damaligen Glaubens ihrem Verfall mit 
raschen Schritten entgegenging, wie dieses bereits in der Einlei- 
tung (S. 22) angedeutet worden. Die beiden Untersuchungen 
tiber die Bacchanalien und fiber die untergeschobenen Bucher 
des Numa sind die deutlichsten Symptome des Verfalls und zu- 
gleich in geschichtlicher Hinsicht sehr merkwurdig, daher wir 
darauf zuruckkommen. Im Uebrigen sei nur noch bemerkt dafs 
trotz aller Restaurationsversuche des August die altherkomm- 
liche Religion nun erst recht zur Larve wurde, zusammengesetzt 
aus Formeldienst, welcher nur noch ein gelehrtes Interesse 
hatte, und aus der sinnlichen Lust und Aufregung der circensi- 
schen und scenischen Schauspiele, welche immer weichlicher, 
liisterner 1) und brutaler wurden. Ein zweiter Umstand sind die 
ganz veranderten Bevolkerungs- und Culturverhaltnisse von Rom 
und Italien. Je mehr Rom zur Hauptstadt der Welt d. h. der 
alten Civilisation mit Inbegriff des hellenisirten Ostens wurde, 

1) Schon Cicero klagt iiber die rauscliende und weicliliche Musik und 
Mimik, welche die ernsteren und einfacheren Wcisen seiner Jugend auf 
der Biihne verdriingt liabe, De leg. II, 15, 39. Aber was war das gegen die 
Ausgelassenhcit des Mimus oder Pantomimus, wic er unter den Kaisern in 
den Theatern sein Wesen trieb, wobei die alte Gbtterfabel den Stoll und 
die Stallage zu jeder Art von Liederlichkcit, ja selbst zur blutigen Grau- 
samkeit des Amphitheaters hergeben mulste, s. Augustin C. I). IV, 26, 

Arnob. IV, 35. 
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desto mehr driingten natiirlich alle Volker, alle Gotter dahin >), 
desto mehr wurde Italien, namentlich das mittlere mit den bei- 
den alten Culturlandern Campanien und Etrurien, zur dienenden 
Umgebung der grofsen Hauptstadt, wo sich die verschiedensten 
Cultureinfliisse durchkreuzten und zum letzten Anlauf auf Rom 
selbst vorbereiteten. Denn noch war die Religionspolizei in der 
Stadt selbst, wenigstens in der Altstadt sehr strenge; aber un- 
moglich konnte sie Rom auf die Lange vor der Contagion be- 
wahren, wenn die ganze Umgegend davon ergriffen war, zumal 
da in Rom selbst wie in Italien die Bevolkerung der untern Klas- 
sen durch die vielen Sklaven und Freigelassenen, die zuwan- 
dernden Fremden, die angesiedelten Soldaten eine durchaus 
andre geworden war. Daber die sich immer wiederholende Er- 
scheinung dafs jene auslandischen Gottesdienste, einmal in Ita¬ 
lien eingeschleppt1 2), sich bald in der Nahe Roms und in seinen 
Vorstadten bemerkbar macben, darauf von dort in die Stadt 
selbst, wobl gar bis aufs Capitol vordringen, hier in der altern 
Zeit von der Obrigkeit zwar barsch zuriickgewiesen werden, aber 
dennoch nicht mehr ganz zu lilgen sind; wie die Isismysterien 
sich schon unter den Triumvirn eine angewiesene Statte in der 
Vorstadt des Marsfeldes eroberten und die Phrygischen Myste- 
rien der Grofsen Mutter und des Attis seit Claudius so gut in 
Rom als in Kleinasien gefeiert wurden. Waren es fruher nur die 
untern Stande gewesen, in welchen und durch welche solche 
Sacra Wurzel schlugen, die Handwerker, der gemeine Mann, der 
kleine Burger, darunter vorzuglich die Frauen und Madchen, die 
schonen und einflufsreichen Libertinen, so wurden sehr bald 
auch die hoheren Stande, selbst der kaiserliche Hof von dersel- 
ben Ansteckung ergriffen, sei es aus Aberglauben oder aus Lust 
am Seltsamen und raffinirt Unsittlichen, wodurch diese Geheim- 

1) Ovid F. IV, 270 Dignus Roma locus, quo deus omnis eat. Vgl. 
oben S. 216, 3 und Plin. H. N. Ill, 5, 6, wo Italien im Sinne der Kaiserzeit 
als das Land gepriesen wird, quae spars a congregaret imperia ritusque 
molliret et tot populorum discordes ferasque linguas sermonis commercio 
contra/ieret— breviterque una cu net arum gentium in toto orbe 
p atria Jieret. Ib. XI, 42, 97 Romae, ubi omnium gentium bona cominus 
iudicantur. XXVII, 1, 1 immensa Romanae pads maiestate non homines 
modo diversis inter se terris gentibusque, verum etiam. montes — partus- 
que eorum et herbas quoque invicem ostentante. 

2) Dabei sind besonders die Iiafenplatze, vorzuglich Puteoli und Ostia 
insAuge zu fassen, welche beide einen lebendigen Verkehr mit Alexandrien 
und dem Orient unterhielten, namentlich Puteoli, welches schon Lucilius 
Klein-Delos nannte, s. Paul. p. 122 Minorera Delum. 
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dienste so oft reizten, wie z. B. schon Otho sicli offentlich zur 
Religion der Isis bekannte und Neros Glaube der Aberglaube der 
gemeinsten Hefe des Volkes war, mit welcher er viel verkehrte. 
Noch spater, seit der Zeit der Antonine, bekam die hellenistische 
Bildung ohnehin die Oberhand liber die romische, und endlich 
gerieth ja auch der kaiserliche Palast in Rom in die Maclit einer 
Reihe von Kaisern, welche alles Andre, nur keinc Romer waren, 
fanatisclie Afrikaner oder syrische Weichlinge oder rohe Thraker 
und Illyrier, die von der Pike auf gedient und ihr Gemuth in 
zarten Jahren mit dem rohen Aberglauben der Legionen genahrt 
batten, der in diesen letzten Zeiten also naturlich auch im Reiche 
immer rnehr um sicli griff. 

Endlich ist zu bedenken dafs diese Gottesdienste, vorzuglich 
die kunstlicheren Formen, fruher die agyptischen und phrygi- 
schen Mysterien, spater die Taurobolien und die Mysterien des 
Mithras, manche Eigenthiimlichkeiten besafsen welche grade dem 
Geiste dieser Zeiten des allgemeinen Verfalls besonders zusagen 
mufsten. Sie waren eine geschickte Vereinigung von exoteri- 
schen und esoterischen Elementen, roliem Aberglauben und ge- 
heimnifsvoller Andeutung und Weihe, daher sie sowohl den ge- 
meinen Mann als die Gebildeten lockten und in der aufsteigenden 
Folge von einem Grade zum andern aucli wohl manchen ernsten 
Mann spannten und eine Zeitlang hinhielten. Wie ein glanzender, 
schon (lurch sein auslandisches Wesen imponirender Cultus die 
Phantasie beschaftigte, so wurde der Intelligenz das Versprechen 
einer hbheren und reineren Gotteserkenntnifs, dem in dieser Zeit 
iiberall sehr gescharften Gewissen in vielen Bufsiibungen die 
Verheifsung des Heils und der Siindenvergebung geboten. Dazu 
kam der grofse Reiz einer Symbolik, welche die Bikler der 
Natur und der Mythologie mit den Bedlirfnissen des menschli- 
chen Geistes in anziehender Weise zu verschmelzen wufste, und 
mit ihr verbunden die scheinbare Hiilfe der sogenannten Theo- 
krasie, mit welcher sich der Polvtheismus in Griechenland schon 
langst zu helfen gesucht hatte, bis er in der hellenistischen Cul- 
turperiode sogar zum herrschenden Princip aller religiosen Neu- 
bildungen geworden war. Es ist die Yermischung und Ver- 
schmelzung verschiedener, bis dahin getrennt gewesener Cultus- 
formen und Gotterbegriffe, welche sich auf dem Gebiete der My¬ 
thologie und der bildenden Kunst als Pantheismus darstellt d. h. 
als synkretistische Uebertragung verschiedener Gotternamen und 
Beinamen, Eigenschaften, Attribute und Bilder auf eine und die- 
selbe Gottergestalt, welche dadurch die Bedeutung eines All-Got- 
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tes erhielt: eine natiirliche Folge sowohl tier Auflosung aller na- 
tionalen Eigenthiimlichkeit als des alten und latitirend in alien 
polytheistischen Goltersystemen mitwirkenden Triebes, aus der 
zersplitternden Vielheit des ortlichen Gottesdienstes auf die ho- 
here Einheit eines allgemeinen Gottesbegriffs zuriickzugehn und 
sich auf diesem Wege zugleich zu vertiefen und zu ver- 
einfachen. 

Einer besondern Beriicksichtigung bedurfte zum Schlufs 
der Cultus der regierenden und verstorbenen Kaiser, wie er, seit 
August zum herkdmmlichen Schmuck des Kaiserthums gewor- 
den, docli aucb in religioser und culturgescliichtlicher Hinsicht 
sehr merkwiirdig is?. Die Griechen und die hellenistischen 
Reiche, namentlich Alexandrien, ja noch fruher die despotischen 
Gewdhnungen der grofsen Reiche des Orients, hatten auch in 
dieser Hinsicht die alteren Muster aufgestellt, so dafs die Er- 
scheinung als solche keineswegs neu ist. Wold aber ist sie in 
diesem Zusammenhange wichtig und der letzte Abschlufs des 
romischen Wesens dieser Zeiten als eine Art von oberster 
Reichsreligion, welche die verschiedenen Theile und Glaubens- 
formen in der Anbetung der verstorbnen Kaiser und in dem 
Glauben an den Genius, den Stern, die gebenedeite Majestat des 
regierenden Kaisers zu einer halb religiosen halb politischen Ein¬ 
heit verkniipfte und darin zugleich dem gemischten Charakter 
des Kaiserthums selbst entsprach, da auch dieses aus den hoch- 
sten Attributen sowohl der geistlichen als der weltlichen Herr- 
schaft zusammengesetzt war. 

1. Symptome des Verf alls der alteren romischen Staatsreligion. 

a. Die Unter driickung der Bacchanalien im Jahre 

186 v. Chr. 

Schon fruher hatten sich hin und wieder mystische und 
fanatische Sacra auslandischen Ursprungs in Rom eingeschlichen. 
Die Griechen im siidlichen Ralien, die Etrusker im Norden wa- 
ren immer reich an solchem Aberglauben: in Zeiten schwerer 
Bedrangnifs, wenn entweder der Staat litt oder eine schwere Pe- 
stilenz das Leben von Tausenden frafs, drangen sie wohl auch 
nach Rom, wo man aber in den alteren Zeiten immer sehr kur- 
zen Procefs mit ihnen machte. So weifs Livius IV, 30 schon im 
J. 327 d. St., 427 v. Chr., wo der lange Krieg mit Veji begann 
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und aufserordentliclie Durre des Jahrs eine schlimme Seuche 
zur Folge hatte, von einer Invasion auslandischer Siihnungen 
und Weissagungen, welche durch die ganze Stadt beim gemei- 
nen Mann und zuletzt selbst bei den hoheren Stiinden Anklang 
fanden, dann aber vom Senate mit der Weisung unterdri'ickt 
wurden, dafs keine andern Gotter als die rOmischen verehrt und 
kein andrer Ritus als der von Alters herkommliche geduldet 
werden solle. Ja diese Falle wiederholten sich im weitern Ver- 
laufe der Stadtgescbichte so oft, dafs auf dieselbe Weise haufig 
eingeschritten werden mufste 1). Indessen waren es friiher nur 
einzelne Gebrauche und einzelne Winkelpriester dieser licht- 
scheuen Religionsubung gewesen welche sich bis nach Rom ge- 
wagt hatten; jetzt aber, in den Racchanalien, trat der Aberglaube 
zum erstenmale als ganzes System eines religiosen Rekenntnisses 
auf, das auf einem neuen, der Sittlichkeit und dem alten Gotter- 
glauben gleich gefahrlichen Princip beruhte. Die Form war die 
der griechischen Mysterien, aber nicht die einfachere und reinere 
der in Griechenland offentlich anerkannten z. R. der attischen 
Eleusinien, welche von jeher auch den Gebildeten und unter ih- 
nen selbst den Edelsten theuer waren, sondern die ausgeartete 
eines eben so fanatischen als unsittlicben Aberglaubens, wie wir 
sie in Atlien seit der Zeit des peloponnesischen Kriegs durch die 
Dichter der alteren attischen Komodie, auch durch Plato, Euripi¬ 
des und Theophrast kennen und im Allgemeinen auf die Or- 
phiker und andre separatistische Religionsvereine zuruckfiihren 
konnen. Immer hatte sich dieser Aberglaube mit besondrer Vor- 
liebe dem bacchischen Kreise mit seiner doppelsinnigen Allegorie 
und seinen maafslos ausschweifenden Gebrauchen angeschlossen. 
Neben dem einfacheren Dienste des Gottes der Weinberge und 
der Weinlese gab es nehmlich einen andern, den fanatisch-my- 
stiscben Racchusdienst, welcher sich vorzugsweise mit dem thra- 
kischen und thebanischen Dionysos beschaftigte, dem Sohn der 
Semele oder der Persephone, dem periodisch unterliegenden und 
wiederauflebenden Symbole des Naturlebens, dessen Feste und 
Geheimdienst meist bei Nacht und von Frauen in der hochsten 
sinnlichen Aufregung des religiosen Gefuhls begangen wurden. 

1) Liv. XXXIX, 16, 8 Quoties hoc patrum maiorumque aetate nego¬ 
tiant est magistratibus datum, ut sacra externa fieri vetarent? sacrificu- 
los vatesque Foro, Circo, Urbe prohiberent? vaticinos libros conquirerent 
combureren tque ? onmem disciplinam sacrificandi praeter quam more Ro¬ 

mano abolerent? 
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Allerlei auslandischer Aberglaube und verdorbne Philosophie 
hatte sich hinzugefunden, bis daraus zuletzt eine eigne Geheim- 
religion geworden war, welche auch in Italien, sowohl in den 
gracisirten Gegenden als in Etrurien, ziemlich friih Aufnahme 
gefunden hatte. Die Gegend von Tarent, wo die Dionysien mit 
grofser Ausgelassenheit gefeiert wurden und wo die Verfolgung 
der Bacchanalien am langsten dauert, werden wir fiir einen alten 
Heerd dieses Uebels balten diirfen; doch wurde Bacchus, der des 
popularen und der des mystischen Glaubens, ja auch sonst in 
Italien und Sicilien, Apulien, Campanien, Etrurien viel verehrt, 
so dafs es an localen Anknupfungspunkten nicht gefehlt haben 
kann. Selbst in Rom war dieser Gottesdienst bereits seit lange- 
rer Zeit und zwar ziemlich offentlich geiibt worden, ehe man ge- 
gen ihn einschritt1). Freilich war er auch hier zuerst in einer 
unschuldigeren Gestalt aufgetreten, bis er durch den Einflufs einzel- 
ner Personen, einer Priesterin aus Campanien und von zwei Brii- 
dern niedrer Geburt aus Rom und zwei Fremden aus Falerii und 
Campanien, eine so abscheuliche Wendung genommen hatte, wie 
man endlich im J. 186 zum allgemeinen Entsetzen der Stadt er- 
fahren mufste, s. Liv. XXXIX, 8—18. Ein junger Romer von 
guter Familie, P. Aebutius, hatte eine Liebschaft mit einer ihm 
sehr ergebenen Freigelassenen Hispala Fecenia. Sein Stiefvater 
suchte den Unbequemen mit Hiilfe seiner eignen Mutter bei 
Seite zu schaflen; die Mutter gab in dieser Absicht ein Geliibde 
vor, in Folge dessen sich der Jimgling in jene Mysterien einwei- 
hen lassen miisse. Er spricht davon mit seinem Madchen, diese 
erschrickt heftig und bestiirmt ihn mit den dringendsten Yor- 
stellungen, sich auf diese Einweihung nicht einzulassen. Sie 
hatte noch als Sklavin ihre gnadige Frau bei solchen Gelegenhei- 
ten begleiten miissen und dariiber diese Conventikel kennen und 
aufs tiefste verabscheuen gelernt. Der junge Mann lafst sich 
gliicklicher Weise abhalten, iiberwirft sich dariiber mit seiner 
Mutter, nimmt seine Zuflucht zu seiner Tante, einer Dame von 
alter Zucht, die ihn bestimmt eine Anzeige zu machen. Der Se- 
nat und die Consuln griffen die Sache alsbald mit grofsem 
Ernste an; das treue Madchen wurde glanzend belohnt. Das 
Ergebnifs der Untersuchung war in der Kiirze folgendes. Ein 

1) Liv. XXXIX, 15, 6 Bacchanalia iota iam pridem Italia et mine 
per Urbern etiam. multis locis esse non fama modo accepisse vos, sed ere- 
pitibus etiam ululaiibusque nocturnis, qui personant tota Urbe, cer¬ 
ium habeo. 
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griechischer Winkelpriester war nach Etrurien gekommen und 
liatte den bacchischen Geheimdienst dort zuerst in engeren, 
dann in weiteren Kreisen verbreitet. So war er bis in die Niibe 
von Rom vorgedrungen, wo der Hain der Stimula d. h. der Se- 
mele an der Tibermundung, also bei Ostia 1), wo alles auslandi- 
sche Wesen bei lebhaftem Handelsverkehr leicbt Eingang land, 
dieser Weihe eine willkominne Statte darbot. Die Aufnahme ge- 
schah nach zehntagiger Enthaltung vom geschlechtlichen Um- 
gang und entsprechenden Waschungen. Anfangs wurden nur 
Frauen zugelassen, auch wurde die Einweilmng nur dreimal im 
Jahre und zwar bei Tage vorgenommen, und Matronen bekleide- 
ten abwecbselnd das Priesterthum. Dann aber halte jene Prie- 
sterin aus Campanien unter dem Vorwande gottlicher Eingebung 
Alles verandert, Manner zugelassen, die Weihe in die Nacht ver- 
legt, statt der dreimaligen Feier in jedem Jahre eine fiinfrnalige 
in jedem Monate angeordnet, auf die religiose Feier wiiste Gelage 
folgen lassen. Seildem waren diese Orgien zum Deckmantel der 
schandlichsten Ausschweifung geworden; wer sich nicht preis- 
geben wollte, wurde durch den Larm fanatischer Musik betaubt, 
iiberwaltigt und auf die Seite geschafft. Die Frauen und entar- 
tete Manner waren die eifrigsten; beide tobten berauscht am Ti- 
berufer, in wilder Aufregung der Nacbt, die Manner in verziick- 
ten Tanzen weissagend, die Frauen in dem phantastischen Auf- 
zuge der Manaden, mit fliegenden Haaren und mit lodernden 
Fackeln. Es zeigte sieh auch hier wie verfuhrerisch, seuchenar- 
tig das Laster ist, wenn es die .Maske der Scheinheiligkeit vor- 
legt. Immer zahlreicher wurde die Schaar der Eingeweiheten, 
unter denen sich auch Tocbter und Sohne aus den besten Fami- 
lien befanden. Man liatte um vorziiglich die Jugend zu fangen 
zuletzt bestimmt dafs Niemand fiber zwanzig Jahr alt aufgenom- 
men werden sollte; und nicht bios die Feier der Orgien verband 
die Theilnehmenden zur Uebung des Lasters, sondern es hatten 
sich unter ihnen bestandige Conspirationen gebildet, durch wel- 
clie zuletzt der gesammte Sitten- und Recbtszustand des Staates 
gefahrdet wurde. Vorziiglich dieses politisch Gefahrliche des 
Geheimbundes war fur die Obrigkeit der entscheidende Grund 
zur riicksichtslosen Strenge. Es sollen iiber 7000 Manner und 

1) Liv. XXXIX, 12, Ovid F. VI, 497, Schol. Juvenal. II, 3, vgl. oben 
S. 286. Der Name Stimula scheint iilteren Ursprungs zu sein, s. S. 581. 
Spater war auch der griechische Name den Romern gelaufig, s. Grut. p.643, 
8 Soliario ab luco Seineles, vgl. Or. n. 1491. 
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Frauen bei der Untersuchung betheiligt gewesen sein, die in 
Rom ihren Anfang nalim und sich allmalich liber ganz Italien 
ausdehnte, wo sie noch in den Jahren 184 und 181 in der Ge- 
gend von Tarent und in Apulien mit den letzten Resten dieser 
Racchanalien zu tbun hatte J). Die bios um die Weihe Wissen- 
den wurden ins Gefangnifs gesteckt, die bei den Ausschweifun- 
gen der Conventikel und dem Unfug der gebeimen Yerbindun- 
gen Retheiligten, und dieses war die Mehrzahl, wurden hingerich- 
tet. Endlich wurde das bekannte S. C. de Racchanalibus erlas- 
sen, dessen summarischer Inlialt sich in dem Original einer Erz- 
tafel, wie sie den Verbfindeten von Rom aus zugesendet wurden, 
erhalten bat. Alle Racchanalien d. h. bacchischen Mysterien 
wurden dadurch ein fur allemal in Rom und ganz Ralien unter- 
sagt, mit alleiniger Ausnahme einzelner Localculte und beson- 
drer Gewissensbeschwerung1 2), in welchen Fallen aber vorher 
bei dem Stadt-Prator Anzeige gemacht und von diesem der Se- 
nat befragt werden sollte. Wenn der Senat in einer Sitzung von 
wenigstens 100 Senatoren seine Einwilligung gegeben babe, so 
sollten an einem solchen Gottesdienste nur hochstens 5 Perso- 
nen, 2 Manner und 3 Frauen theilnehmen dfirfen; aucli dfirfe 
zu solchem Zwecke nie eine gemeinschaftliche Kasse gebildet 
oder ein eigner Yorsteher oder Priester gewahlt werden. So be- 
wies also damals der romische Staat noch die ganze rficksichts- 
lose Strenge seiner altherkommliclien Grundsatze in Sachen der 
Religionspolizei; obwohl die einmal vorhandne Tendenz zur Un- 
sittliclikeit und zur politischen Verschworung sich mit der Zeit 
aucli wohl der einheimischen Sacra zu ihren Zwecken bedienen 
lernte, z. R. des nachtlichen Opfers der Bona Dea (S. 356) und 
der stadtischen Compitalienfeier (S. 495). Yon der mystischen 
Racchusfeier aber lassen sich wirklich seitdem nur wenige Spu- 
ren in Rom und Ralien nachweisen3). Wohl aber ist mit dem 

1) Liv. XXXIX, 42, XL, 19. 
2) Dei- Senat beauftragt die Consuln, ut omnia Bacchanalia Romae 

primum, deinde per totam Italiam diruerent extra quam si qua ibi (in 
einer Stadt Italiens) vetusta ara aut signum consecratum esset. In deni 
S. C. wird eine Ausnahme unter den angegebenen Bedingungen zugelassen, 
si quis tale sacrum solemne et necessarium duceret nec sine religione et 
piacido id omittere posse. Den Originaltext des S. C. s. b. Gottling funf- 
zehn rom. Urkunden S. 27. 

3) Das Fragment einer Satire Varro’s b. Non. Marc. p. 112 Confluit 
mulierum tota Roma: quae tioctu fieri initia solita etiam nunc pinea fax 
indicat sclieint sich doch auf die Feier von Bacchanalien zu beziehn. Aus 
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iibrigen Apparate der griechischen Bildung und Gewohnung 
auch der mythologische Bacchus den Romern immer gelaufiger 
geworden, namentlich der indische Bacchus als Sieger und 
Weltbezwinger, wie derselbe schon bei den Griechen neben dem 
Hercules verehrt wurde und nun auch in Rom alien glucklichen 
Feldherrn und Eroberern als Idealbild vorschwebte. Marius ent- 
schuldigte in seinen alten Tagen seine Neigung zum Trunk mit 
dem Beispiele des indischen Bacchus, Pompejus bediente sich 
bei seinem Triumphe nach demselben Vorbilde zuerst der Ele- 
phanten *), Casar soli sogar einen neuen Gottesdienst des Liber 
Pater aus Armenien nach Rom verpflanzt haben* 1 2), und Anto- 
nius gefiel sich gleich sehr in der Rolle des triumphirenden 
Bacchus wie in der des Hercules. Noch Septimius Severus stif- 
tete nach seinem Triumphe dem Hercules und Bacchus, den bei- 
den grofsen Eroberern, einen neuen Prachttempel in Rom3 4). 

b. Die ap ok ryphischen Bucher des Numa im J. 181 v. Chr. 

Sind die Bacchanalien ein trauriges Symptom des sittlichen 
Verfalls, welcher den Volksglauben in Italien mit Einschlufs der 
romischen Stadtbevolkerung ergriffen hatte, so darf diese zweite 
Erscheinung fur ein nicht minder bedenkliches Symptom des 
Verfalls der eignen romischen Staatsreligion und zwar in den 
hoheren Kreisen der Gebildeten angesehen werden *). Im J. 181 

spaterer Zeit vgl. Mommsen I. N. n. 2477 Libero Patri Sacrum — Sacer- 
dotes Orgiophantae aus der Gegend von Neapel und die verdachtige In- 
schrift aus der von Venusia b. Or. n. 1483. Gegen den Ausgang des Hei- 
denthums wurde auch der mystische Bacchusdienst ein Mittelpunkt des syn- 
kretistischen Aberglaubens, s. die Signa Panthea bei 0. Jahn iib. d. Abergl. 
des bosen Blicks S. 50. 51. Auch wird das Sacerdotium Liberi nicht selten 
unter den cumulirten Priesterthiimern dieser letzten Zeiten genannt, s. Or. 
n. 1901. 2335. C. I. Gr. n. 6206, alle aus Rom. Spuren von Sabaziosmy- 
sterien in der Inschrift b. Henzen n. 6042, auch diese aus Rom. 

1) Val. Max. Ill, 6, 6, Plin. H. N. VIII, 2, 2, XXXIII, 11, 53. Auch 
Silius Ital. Pun. XVII, 645 ff. vergleicht nach solchen Vorgangen seinen 
Helden, den Scipio, mit dem indischen Bacchus und mit Hercules. 

2) Virg. Eel. V, 29 Dap/mis et Armenias curra subiungere tigres 
instituit, Daphnis thiasos inducere Bacchi. Servius: Hoc aperte ad 
Caesarem pwtinet, quern constat primum sacra Liberi Patris transtu- 
lisse Roinam. 

3) Dio C. LXXVI, 16 og ye xccl rep Alovvoo) xcti raj ‘HpaxXel vewv 
VTien/Lieyed-rj (oxodo^rjaaro. Vgl. LXXVII, 6 und Eckhel D. N. VII p. 170, 
oben S. 657. 

4) Liv. XL, 29, Plin. XIII, 13, 27, Plut. Numa 22 u. A. 
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V. Chr., also fiinf Jahre nach dem S. C. de Bacchanalibus, wur- 
den auf dem Grundstucke eines Notars (scriba) L. Petillius am 
Abbange des Janiculum beim tieferen Umgraben der Erde zwei 
steinerne Sarge von 8 F. Lange und 4 F. Breite gefunden, deren 
Deckel mit Blei verschlossen waren. Beide hatten eine lateini- 
scbe und griechiscbe Inschrift, von denen die eine aussagte dafs 
in diesem Sarge Numa Pompilius, der Sohn des Pompo1), Ko- 
nig der Bonier begraben sei, die andre dafs sich in dem andern 
Sarge die Bucher des Numa befanden. Der Eigenthiimer des 
Grundstiicks ofTnete die Sarge und fand in dem einen, worm 
sich der Leichnam betinderi sollte, keine Spur von Gebein oder 
sonst etwas, in dem andern aber zwei sorgfaltig geschniirte 
Biindel von je sieben Biicherrollen, die niclit allein gut erhalten 
waren, sondern ganz wie neu aussahen2). Die sieben lateini- 
scben bandelten von den amtlichen Obliegenheiten der Pontifi- 
ces, die sieben griecbischen fiigten im Sinne der neueren Zeit 
einen philosophischen Commentar fiber diese Gesetze Numas 
binzu. Die Tendenz dieses Commentars war die der pythagorei- 
schen Pbilosophie, weil Numa in dieser Zeit allgemein fur einen 
Scbiiler des Pythagoras gait. Die Biicber wurden zuerst von L. 
Petillius und seinen Freunden gelesen, dann in weiteren Kreisen 
besprochen, bis endlicb der Stadtprator Q. Petillius, ein Freund 
und Gonner jenes Notars, sich dieselben zur Priifung ausbat. 
Er braucbte bios die Iubaltsanzeigen zu lesen urn zu der Ueber- 
zeugung zu gelangen, dafs diese Schriften auf Uebersetzung der 
positiven Religion in Philosophic ausgingen. Er sagte also dem 
Notar dafs er sie ins Feuer werfen werde, doch werde es ihm 
ganz recht sein wenn er sich vorher jedes erlaubten Rechtsmit- 
tels bedienen wolle, urn wieder zu seinem Eigenthum zu gelan¬ 
gen. Der Notar wendete sich also an die Volkstribunen, diese 
brachten die Sacbe an den Senat. Der Prator erbot sich einen 

1) Livius: in altera Nurnam Pompilium Pompoms /ilium, regem Ro- 
manorum sepultum esse etc. Auch dieser Solm des Pompo, Andre sagten 
doch lieber Pomponius, ist eine Krfindung der Griechen, welche Dionys v. 
Hal., Plutarch u. A. wiederholen. ; 

2) Livius: non integros modo, sed recentissima specie. Septem lalini 
de iure pontificio erant, septem graeci de disciplina sapientiae, quae Utins 
aelatis esse potuit. Plinius fiihrt aus Cassius Hemina, der wohl noch Zeit- 
genossen des Vorfalls sprechen konnte, die Worte an: In his libris scripta 
erant philosophiae Pythagoricae, eosque combustos a Q. Petilio praetore, 
quia philosophiae scripta essent. Die sieben lateinischen Bucher miigen 
eine populace Ueberarbeitung der wirklichen und angeblichen Satzungen 
des Numa enthalten haben. 
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Eid auf seine Ueberzeugung zu schworen, dafs jene Bucher niclit ge- 
lesen und erhalten werden durften. Der Senat entschied dais man 
sich darauf verlassen konne und die Biicher in kiirzester Frist 
auf dem Comitium verbrennen soile, wie dieses alsbald vor allem 
\olk geschah. Fine dem Notar gebotene Entschadigungssumme 
wollte derselbe nicht annehmen. Dieses die einfache Erzahlung 
des Livius, zu welcher aus Plinius, der sich auf verscliiedne iil- 

tere Autoren beruft, hinzuzusetzen ist dafs diese Bucher auf Pa¬ 
pier (charta) gescbrieben waren, welches Schreibmaterial be- 
kanntlich erst von Alexandrien aus in allgemeineren Gebrauch 
kam. Hat man sich neuerdings nichts desto weniger von ver- 
schiednen Seiten bei dem Urtheile des entschlossenen Priitors 
nicht zufrieden geben wollen, so liegt dabei eine nicht geringe 
Unkunde des Geistes und der Praktiken dieser Zeit zu Grunde. 
Die Ueberzeugung dafs Numa ein Schiller des Pythagoras gewe- 
sen beruhte, so wenig sie chronologisch haltbar ist, einmal auf 
dem alten Buhme dieses Weisen in Italien, wo seine Schule trotz 
der Katastrophe des pytbagoreischen Bundes in Grofsgriechen- 
land niemals untergegangen war, sondern in Tarent eine blei- 
bende Statte gefunden batte; wenigstens lassen sich ihre Spuren 
in dieser Stadt seit Philolaos und Archytas bis in die Zeiten des 
Hannibalischen Rriegs verfolgen1). Ja diese Schule batte von 
Tarent aus auch bei den griechisch Gebildeten in Samnium leb- 
haften Anklang gefunden, und selbst in Rom sab man seit der 
Zeit der Samniterkriege die Statue des Pythagoras neben der des 
Alcibiades als die des Weisesten neben dem Tapfersten2). 
Zweitens konnte wirklich Manches in den Geselzen Numas an 
Pythagoras und seine Schule erinnern, sowohl im Allgemeinen 
ein gewisser symbolischer Grundzug als manches Einzelne 3). 

1) Namentlich war den Ro'mern der Pythagoreer Nearclius in Tarent 
bekannt, welcher einen Dialog.geschrieben batte, in dem Plato und Archy¬ 
tas sich mit dem Samniter C. Pontius, dem Vater des Siegers bei Caudium 
unterhielten. Er gehdrte zur romischen Partei in Tarent und Cato be- 
suchte seine Vortrage nach dec Einnahme von Tarent im .1.209, s.Cic. Cato 
12, 41, Pint. Cat. mai. 2. Andre Pythagoreer in Tarent, darunter den be- 
kannten Dichter Rhinthon, nennt lo Lydus de Magistr. 1, 41. Auch in den 
Spriichen des App. Claudius Caecus wollte man spiiter einen Anflug von 
pythagoreischer Philosophic linden, s. Cic. Tusc. IV, 2, 4. Aus derselben 
Zeit mag die Ableitung der Aemilier, Calpurnier, Pinarier und Pomponier 
von 4 Sblinen des Numa, Mamercus, Calpus, Pinus und Pompo stammen. 

2) Pliu. H. N. XXXIV, 6, 12, Plut. Numa 8. Das Delphische Orakel 
hatte dazu Veranlassung gegeben. 

3) Sch-wegler R. G. I, 561. 
Preller, ROm. Mythol. 46 
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Deshalb also wagte man damals den Yersuch, das alte Cerimo- 
nialgesetz durch Anwendung der pythagoreischen Philosophie, 
wahrscheinlich vermittelst allegorischer Interpretation, von neuem 
zu beleben. Er mislang weil er zu plump war, sowohl dem In- 
lialte nach als der Form, obwohl sich der Prator mit einfachem 
Romerverstande nur an den Inhalt hielt; wir aber diirfen wobl 
hinzusetzen dafs eine Zumuthung wie diese, sich den alten 
Numa als Yerfasser von 14 Buchern, 7 lateinischen und 7 grie- 
chischen zu denken, nur in einem Zeitalter wie dem alexandrini- 
schen, dem Zeitalter der Bibliotheken und der Apokryphen mog- 
lich war. Genug der Prator hatte Recht die Bucher zu verbren- 
nen; aber der Yersuch die Philosophie anstatt des Gesetzes in 
Rom einzuschwarzen ist nichts desto weniger sehr merkwiirdig, 
zumal wenn man ihn im Zusammenhange mit den verwandten 
Erscheinungen dieser und der spateren Zeit auffafst. Hatte doch 
um dieselbe Zeit auch Ennius die Rdiner zngleich mit der seich- 
ten Aufklarung des Euhemerus und dem speculativen Tiefsinn 
der Schule des Pythagoras bekannt gemacht, welche letztere ver- 
muthlich auch er in Tarent kennen gelernt hatte1). Zwanzig 
Jahre darauf, im J. 161 v. Chr., wurden die Philosophen zum 
erstenmal ausgewiesen. Im J. 155, aul Veranlassung jener be- 
riihmten Gesandtschaft, kamen sie wieder, jetzt direct aus Athen, 
dem Heerde der griechischen Philosophie, und zwar die Haupter 
aller bedeutendsten Schulen der Zeit, der Akademiker, Stoiker 
und Peripatetiker, neben denen sich nun auch die Epikureer sehr 
bald in Rom geltend machten. Daneben beweist das merkwiir- 
dige Beispiel des Valerius Soranus wie weit schon damals die 
Lust an allegorischer Erklarung und einem „tieferen Verstand- 
nifs“ des alten romischen Glaubens gehen durfte2), etwas spater 
das des Nigidius Figulus, dafs neben den attischen Schulen der 
Philosophie auch der alte und neue Pythagoreismus bei solchen 
Romern vielen Anklang fand, welche mit mathematischen und 
physikalischen Studien eine Neigung zur allegorischen und my- 
stischen Grubelei verbanden. Auch die Ueberzeugung dafs Numa 

1) Dafs das pythagoreische Element in der Poesie des Ennius ziem- 
Iich stark und in einem seltsamen Kampfe mit der Homerischen Epik be- 
griffen war, verr’ath namentlich Persius Sat. VI,9—11. Vgl. die Fragmente 
seines Epicharmus b. Vahlen p. 167 sq. 

2) S. oben S. 33, 1. Krahner schreibt demselben Dichter mit grofser 
Wahrscheinlichkeit diesen Vers b. Serv. V. A. IV, 638 zu: caelicolae mea 
membra dei, quos nostra potestas ofjicns divisa facit. 
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ein Schuler ties Pythagoras gewesen lieJfs sich trotz aller Beden- 
ken der Historiker und Chronologen nicht irre machen ’). 

2. siegyptisc/ie Sacra. 

Isis und Sera pis. 

Nun mag die Reilie der auslandischen Gottesdienste folgen, 
wie sie nach einander in dem aufgelockerten Boden Wurzel ge- 
fafst und von Rom aus sich weiter im Westen und Norden ver- 
breitet haben, zunachst der agyptische oder vielmehr alexandri- 
nische der Isis und des Serapis. Denn nur der tiefere nationale 
Grund ist altagyptisch, die Einkleidung und der Gottesbegriff ist 
wesentlich hellenistisch d. h. ein Product der Bildung von Alex- 
andrien, der neuen Haupt- und Ilandelsstadt der Ptolemiier. Da- 
her die schnelle Verbreitung nicht sowohl im alten Aegypten, wo 
dieser Gottesdienst anfangs keinen rechten Eingang finden wollte, 
als vielmehr in dem ganzen griechisch gebildeten Kiistengebiete 
des mittellandischen Meers, welche Gegenden das altagyptische 
Wesen hier zuerst in einer ihrer Anschauungsweise und den 
Bediirfnissen der Zeit angemessenen Umbildung kennen lernten. 

Die altere Grundlage ist der Dienst der Isis und des Osiris, 
einer der altesten agyptischen Culte und dabei so volksthiiinlich 
und ein so lebendiger Ausdruck der Natur des agyptischen Lan¬ 
des und seiner Bevvohner, dais er schon zur Zeit Herodots durcli 
ganz Aegypten und selbst daruber hinaus verbreitet war. Osiris 
(agypt. Hesiri), den die Griechen gewohnlich mit ihrem Diony¬ 
sos identificiren, ist der mannliclie Befruchtungsgott des Lan¬ 
des, als Nil die Bedingung seiner Exislenz, als Konig der Urlie- 
ber aller Cultur, als Naturprincip dem Wechsel des Jahres un- 
terworfen, wie die leidenden Gotter des Orients und der Grie¬ 
chen iiberhaupt, daher er stirbt und nur in der Unterwelt noch 
selbst fortlebt, wahrend auf der Erde der Apisstier fur sein Bild 
und seine Incarnation gait. Isis (agypt. lies) ist die weibliche 
Frucht- und Culturgottin neben diesem mannlichen Princip, die 
Demeter der Griechen, das empfangende Land, welches dem 
Osiris a lie Fruchtbarkeit verdankt, deshalb nach seinem Tode 
der Verzweiflung verfallt: auch sie zugleich eine Gottin der 

1) Cic. de Rep. II, 15, Tusc. IV, 1, Plut. Qu. Ro. 10. 
46* 
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Ober- und der Unterwelt, ja auch die Gottin aller Fluth und 
Schiffahrt auf dem Nil and auf dem Meere, in welcher Beziehung 
die sogenannte Isis Pharia d. h. der Isisdienst auf d^r Insel Pha¬ 
ros, schon ein Gemisch von agyptischen und phonicischen Cul- j 
lurelementen, zur Erweiterung des agyptischen Gesichtskreises 
wesentlich beigetragen zu haben scheint. Andre Figuren dieser 
Gruppe sind der Sonnen- und Lichtgott Horus (ag. Hor oder 
Har, als alterer Horus Harver d. i. Arums), der Sohn der Isis 
und des Osiris, so lange dieser noch auf der Oberwelt war, fer- 
ner Harpocrates (ag. Harpechruti d. i. Horus das Kind), den Isis 
vom Osiris in der Unterwelt empfangen, der sterbliche Lichtgott, 
welcher als nacktes Kind mit an den Mund gelegtera Finger ab- ji 
gebildet wird. Ferner Nephthys (Nebti oder Neb tel), welchemit i 
der griechischen Aphrodite und Nike verglichen, aber mehr in 
der Unterwelt als in der Oberwelt beschaftigt ist und vom Osiris 
den Anubis (Anup oder Anupu) geboren hat, den Hermes Psy- 
chopompos der Griechen, welcher als Wachter und Begleiter der 
Isis gedacht wird und auf den agyptischen Monumenten als iMann 
mit dem Schakalkopfe oder ganz als Schakal erscheint, bei den 
Griechen und Romern dagegen in der Gestalt des gewohnlichen 
Hundes. Endlich Set-Typhon, das bose Princip der agyptischen 
Natur, der Feind und Morder des Osiris, welcher als Gluthwind 
aus Siiden die feuchten Etesien besiegt, den Nil ausdorrt und 
zuletzt, wenn die Tage immer kurzer werden, das Licht schwin- 
det, das Laub failt, vollends zur Herrschaft zu gelangen droht: 
bis Horus ihn besiegt und Osiris wiedergefunden wird und mit 
ihnen Sonnenlicht und Sonnenwarme und der Fruhling und die 
Befruchtung des Nils zuruckkehrt. 

Auch der Name Serapis oder Sarapis 1) ist agyptischen Ur- 
sprungs, eigentlicli ein Beiname des Osiris. Wahrscheinlich ist 
er entstanden aus Osorapis d. i. Osiris-Apis, eigentlicli Osiris 
als Stier, weil der Stier das Symbol des Osiris war wie die Kuh 

1) Die Griechen schreiben gewbhnlich JZctQKTiig, die Lateiner Serapis, 
doch findet sich auch Sigamg auf griechischen Inschriften. Man declinirt 
’laig, JIcn3og, ’/ff/dt und”Itfiogode.r’/o'si, lateinisch Isi, und nach 
derselben Analogic auch "OfftQig und ZaQanig, lat. Serapi, Serapem, Se- 
rape. Ueber den Ursprung des Namens s. Lepsius iib. d. iigypt. Gotter- 
kreis S. 56 ff., dessen Bedenken sich vielleicht durch die Annahine heben 
lassen, dafs der Name ’OaoQctnig in Memphis der herkommliche fur den 
Gott Osiris geworden war und deshalb bei der Verschmelzung beider Got- 
tesdienste, des griechischen Pluton- und des agyptischen Osirisdienstes, auf 
den neuen Cultus iibertragen wurde. 
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das der Isis. Man glaubte nehmlich dafs die Seele des Osiris in 
dem Apisstiere fortlebe, wahrend er selbst nach seinem Tode der 
Ronig der Unterwelt geworden sei, daher auch der Name Serapis 
vorzugsweise diesen letzteren, den Pluton der Griechen bedeutete 
und der Apis selbst als Symbol des verstorbenen Gottes schwarz 
sein mufste. Auch wircl uberliefert dais es ein kleineres Heilig- 
thum der Isis und des Serapis auf derselben Stelle, wo unter den 
Ptolemaern der grofse Serapistempel erbaut wurde, schon gege- 
ben babe; ja es scheint dafs auch Memphis schon vor den Ptole¬ 
maern ein Heiligthum des Serapis gehabt hat. Obwohl zu bemer- 
ken ist dafs dieser Name hieroglyphisch bis jetzt nicht gefunden 
wurde und selbst der Inschrift von Rosette aus derZeit des Ptol. 
Epiphanes noch nicht bekannt ist, dahingegen in den Papyrus- 
urkunden von Memphis aus der Zeit des Philometor Osiris schon 
ganz von ihm verdrangt ist. Weiterhin sind dann freilich Isis 
und Serapis auch in Aegypten ganz an die Stelle von Isis und 
Osiris getreten. 

Also ein agyptischer Name, aber ein alexandrinischer Got- 
tesdienst, an welchen sich das alte Aegypten nur sehr allmalich 
und lange widerstrebend gewohnen mochte J). Die gewohnliche 
Stiftungslegende des Tempels in Alexandrien, als dessen Erbauer 
bald Ptol. Soter bald Philadelphia genannt wurde, leitete das 
Tempelbild bekanntlich ab aus Sinope, der alien griechischen 
Colonie am Pontus, wohin einTraumgesicht den Konig gewiesen 
und woher aus einem alten Tempel des Pluton und der Perse¬ 
phone jenes Bild unter dem Beistande eines attischen Eumolpi- 
den und des Apoll von Delphi geholt sein soli2). Dagegen be- 
haupteten Andre dafs der Gott von Seleucia in Syrien nach Ale¬ 
xandrien gekommen sei, eine Andeutung von Vermischung der 
agyptischen und syrischen Religionskreise, welche sich nach an- 
dern Spuren in noch viel weiterer Ausdehnung nachweisen lafst3), 

1) Auch Macrob. S. I, 7, 14 deutet auf systematischen Widerstand 
dec iiffyptischen Geistlichkeit gegen deu alexandrinischen Serapisdienst. 
Spater freilich konnte Aristides 42 Heiligthiimer des Serapis allem in Ae- 

gyptcn z^lcei"‘ His(. jy, g3 84? vgi Plutarch Is. et Osir. 28 u. A. bei Par- 

thev z. ds. Schr. S. 213. ,, . . 
3) Die Dienste des Adonis und des Osins batten sich sowohl m Ama- 

thus auf Cvpern als zu Byblus in Phonicien dergestalt durchdrungen dafs 
beide Gbtter identificirt wurden, und eben so wurden Isis und Astarte olt 
svnkretistisch verschmolzen. Auch maltesische Inschrilten und die Ado- 
menfeier des Theokrit bezeugen diese Verschmelzung des Adonis- und 

Osirisdienstes. 
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wieder Andre, dafs Memphis die eigentliche Ileimath auch des 
alexandrinischen Serapisdienstes sei. Genug es hatten sich in die- 
sem Gottesdienste verschiedene Culturelemente dergestalt durch- 
drungen, dafs sowohl der Cultus als der Begriff des Gottes ein 
synkretistischer d. h. aus den Elementen verschiedener Reli- 
gionskreise gemischter war; eben darin bestand sowohl seine 
Neuheit als seine Eigenthiimlicbkeit. Griechisch war vorziiglich 
das neue, von der agyptischen Art ganz ahweichende Cultus- 
laild1 2) und die glanzende Architects des Tempels, welcher, aut 
der Burg von Rhakotis gelegen, eine der schonsten Zierden von 
Alexandrien war. Der Begriff des Gottes war so weit, dafs sowohl 
der alte agyptische Osiris und der griechische Pluton als der 
griecliische Heilgott Aesculap und der hochste und allmachtige 
Gott des Himmels Zeus oder Jupiter hineinpafste; ja auch dei 
Sonnengott wird nicht selten in diese Mischung mit hineingezo- 
gen, daher Serapis auf griechischen Inschriften haufig Zsvg 
'Hliog (.teyctg genannt wird, auf lateinischen I. 0. M. Sol. 

Dieser neue Gottesdienst verbreitete sich von Alexandiien 
aus selir schnell iiber das Mittelmeer, tlieils unmittelbar von dort 
theils unter Yermittlung der benachbarten Hafenstadt Canopus, de- 
ren Incubationsanstalt und Heilorakel des Serapis einen sehr 
starken Zulauf hatte^). Die Spuren der neuen Religion las- 
sen sich seit den ersten Ptolemaern von der Ruste Kleinasiens 
und den griechischen Inseln bis nach Athen, Korinth und Pa- 
tra verfolgen, von avo sie bald weit in die innern Landschaf- 
ten des Peloponnes und in die von Bootien und Phokis vor- 
drang und sich durch den auslandischen Reiz ihrer Symbolik, 
das Geheimnifs ihrer Weilie, ihren Anschlufs an Schiffalirt und 
Handel iiberall beliebt machte. Gewohnlich wurden Serapis, Isis 
und Anubis zusammen verehrt, neben ihnen bisweilen auchHar- 
pokrates und Canopus. Serapis gait vorherrschend fur einen 
Heilgott gleich deni Asklepios, Isis fiir eine Gottin der Frauen 
und der Schiffalirt und wegen ihrer Kuhgestalt fur identisch mit 

1) Das Bild war ein Coloss nacli Art des griechischen Pluton, mit den 
Attributen des Modius, des Cerberus und der Schlange, s. Plut. Is. Osir. 
28, Macrob. S.I, 20, 13 und die Bilder auf Alexandrinischen Miinzen. Der 
Kopf ist oft von Strahlen mugebcn. 

2) Strabo XVII p. 801. In Rom gab es sp'ater auch eine eigne Form 
des Serapisdienstes, die aus Pelusium stammte, s. Iul. Capitolin. M. Anto¬ 
nin. Philos. 23. Ueber die Ausbreitung des Isis - und Serapisdienstes in 
Griechenland s. meinen Aufs. in den Bericbten der K. Siicbs. G. d. W. z. 
Leipzig 1854 S. 196. 
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der argivisclien Io, was fiir die Mythologie von beiden seine 
eigenthiimlichen Folgen liatte ]). 

So mag die neue Religion auch ziemlich friili nach dem ent- 
legenen Westen vorgedrungen sein, nach der Insel Malta und 
nach Sicilien, wo sich weit altere Spuren eines Yerkehrs mit 
Aegypten nachweisen lassen, dessen Vermitller die Phonicier ge- 
wesen, endlich nach dem sfidlichen Italien und in die Gegend von 
Neapel, wo Puteoli, Pompeji, Herculanum und andre Punkte 
noch jetzt so merkwurdige Reste des Isis- und Serapisdienstes 
erhalten haben1 2). Von dort verbreitete er sich weiter fiber Cam- 
panien und Etrurien, wo Isis Regina in Florenz einen angesehe- 
nen Tempel hatte3). In Rom rfihmte sich ein spater besteben- 
des Collegium der Pastophoren des Serapis zur Zeit des Sulla 
entstanden zu sein; eine ganze Reibe vonVerboten, die aber im- 
mer eigentlich nur die Stiftungen des neuen Glaubens auf dem 
Capitol und innerhalb der Allstadt betrafen, erging in den letzten 
Zeiten der Republik. So wurden im J. 58 v. Cln*. Serapis und 
Isis, Harpokrates und Anubis unter heftigem Widerstande der 
demokratischen Partei vom Capitol verwiesen und die ihnen dort 
unter stfirmisclien Auftritten errichteten Altare zerstort4), so 
sehr waren damals diese fremden Religionen eine Angelegenheit 
besonders der unteren, mit vielen auslandischen Elementen ver- 
mischten Kreise der stadtischen Revolkerung. Im J. 53 erfolgte 
ein wiederholtes Verbot und die Zerstorung einiger von Privat- 
personen in der Altstadt errichteten Heiligthfimer, und doch war 
im J. 50 schon wieder eine ahnliche Execution noting, bei wel- 
cher, als kein Arbeiter Hand anzulegen wagte, der Consul selbst 

1) Varro hielt mit andern Gelehrten der Zeit den Serapis fiir einen 
argivisclien Itiinig Apis, vvelcher in selir alter Zeit nach Aegypten gekom- 
men und als Verstorbner zum Gott geworden sei, wobei der Name als eine 
Entstellung von Sorosapis oder Sorapis erklart wurde, von aoQog und 
Zinig. Audi die Gebehrde des Harpokrates, der iinmer neben der Isis und 
dem Serapis zu sehen sei, bedeute ut homines eos luisse taceretur, s. Au¬ 
gustin. C. D. XVIII, 5, Nymphodor b. Clem. Al. Strom. 1 p. 383 P. 

2) Ueber das Serapeum in Pozzuoli s. Creuzer z. Archaol. 2, 25S. 
Aus Herculanum staimnt das Gemiilde b. Bottiger kl. Schr. 2, 210. Vgl. die 
Inschr. b. Mommsen I. N. n. 2243 aus Pompeji (Biitliger a. a. 0. 3, 249), n. 
3549 aus Acerrae, n. 3580 aus Capua, n. 4315 aus Aquinum, n. 4833 aus 

Telesia u. s. w. . , .. i c wi 
3) Er lag wahrscheinlich da wo jetzt das Rloster des S. 1 lorens 

steht, s. Bullet, d. Inst. Arch. 1839 p. 184, Osann in der Zeitscbr. f. A. W. 

1851 n. 4. 5. 1T _0 
4) Varro bei Tertull. ad Nat. 1, 10, Apol. G, Arnob. II, 73. 
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den ersten Hieb mit der Axt that'), desgleichen im J. 48. Ca- 
sars Demokratie und seine Liebe zur Cleopatra mag das agyp- 
tische Wesen in Rom vollends befordert haben, daher die Trium- 
virn im J. 42 sogar selbst den Bau eines Tempels der Isis und 
desSerapis beschlossen; verm utlilich war es derim Campus, also 
in der Vorstadt des Marsfeldes, aber doch nicht weit vom Thore 
und in einer schon stark bevolkerten Gegend gelegenen Tempel, 
welcher immer der angesehenste geblieben ist, das Iseum et Se- 
rapeum in der Gegend von S. Maria sopra Minerva1 2). Selbst 
Augustus bestand zvvar auf dem Verbote dieses Gottesdienstes 
innerhalb des Pomoeriums, nahm sich aber desselben sonst in so- 
weit an dafs er die Wiederherstellung von Privatstiftungen betrieb 
und sogar sell>st einige Ileiligthinner wiederherstellte3). Zuletzt 
wurde unter Tiberius im J. 19 n. Chr. vom Senate und zwar zu- 
gleich gegen die agyptischen und jiidischen Sacra eingeschritlen1 5), 
bald darauf inFolge einer schandlichen Kuppelei der agyptischen 
Priester diese gekreuzigt, der Tempel zerstbrt und das Bild der 
Isis in den Tiber geworfen; wie der Isisdienst denn auch sonst 
in sittlicherHinsicht immer iibel beriichtigt war. Denn Isis wurde 
als Heil- und Entbindungsgottin vorziiglich von Frauen undMad- 
clien gesucht, am meisten von den zahlreichen Libertinen ge- 
mischter Abkunft, welche damals bekanntlich in dem galanten 
Rom eine grofse Rolle spielten. Die Dichter des Augusteischen 
Zeitalters wissen daher viel von den Enthaltungen, welche der 
Isisdienst ihren Geliebten auflegte, aber auch viel vonseinenKup- 
peleien zu erzahlen3), dahingegen der Serapisdienst auch in Rom 
von dem gemeinen Manne vorziiglich wegen seiner medicinischen 
Inspirationen gesucht wurde6). Unter den folgenden Kaisern 

1) Valer. Max. 1,3, wo Marquardt R. A. IV, 85 bei dem Consul L. 
Aemilius Paulus an den Besieger des Perseus denkt, weleher im J. 182 und 
168 Consul war, welche Zeit doch wohl zu friih ist. Vgl. Dio XL, 47, 
XL VII, 16. 

2) Becker Handb. 1 S. 645, vgl. die Regionen der St. R. S. 178 und 
Lanina Annal. dell’ Inst. 1852 p.348 — 353. Noch bei Apulei. Metam. XI 
p. 810 Oudend. ist die Isis Campensis die angesehenste in Rom. 

3) Dio LIII, 2, LIV, 6. 

4) Tacit. Ann. II, 85, Sueton Tib. 36, Joseph. Antiq. Iud. XVIII, 3, 4. 
5) Tibull. 1, 3, 23 ff., Propert. II, 33, Ovid Am. II, 2, 25; 13, 7, A. 

Am. I, 77, III, 393, Trist. II, 297, Ep. exPonto I, 1, 51. Vgl. Iuvenal VI, 
489 iamque exspectatur in hortis aut apud Isiacae potius sacraria lenae, 
Bottiger Sabina I, 232, kl. Schr. 2, 210ff., 3, 245ff. 

6) Cic. de Divin. II, 59, 123 vgl. N. D. Ill, 19. Auch Varro in seinen 
Satiren eiferte gegen die Medicin des Serapis. 
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wurde der agyptische Cultus und die Weihe der Isis auch in der 
vornehinen Welt zu einer Sache der Mode 1), bis er unter den 
Flaviern und vollends unter den Antoninen in der Altstadt zuerst 
geduldet, dann sogar vom kaiserlichen Hofe aus eifrig befordert 
wurde2). Endlich war Caracalla ein so entschiedener Anhanger 
des Serapis, dafs er in verschiedenen.Quartieren der Stadt neuc 
Tempel fiir diese Religion stiftete und den Gottesdienst mit gro- 
fserer Wiirde und mit grofserem Glanze ausstattete3). Nament- 
lich stammte von diesem Kaiser der T. der Isis und des Serapis, 
welcher nicht weit vom Colosseum lag und der dritten Region 
ihren Namen gab. Von Rom aus lassen sicli die Spuren dessel- 
ben Cultus weiter in Spanien, Gallien, der Schweiz, bis an den 
Rhein und nach Deutschland verfolgen, wo Tacitus eine der 
iigyptischen Isis verwandte Gottin erwahnt, welche in Wahrheit 
eine unter verschiedenen Namen verehrte altgermanische Gottin 
war, deren Cultus in einigen Gebrauchen an die Isis erin- 
nerte4). 

Der Cultus bestand theils in einem taglichen Morgen- und 
Abend-Gottesdienste theils in jahrlich wiederkehrenden Festen, 
welche im Friililinge bei Eroffnung der Schiffahrt und im Spat- 
herbste vor dem Eintritt des Winters gefeiert wurden. So wurde 
nach dem spateren romischen Kalender am 5. Marz das „SchifT 
der Isis“ (Isidis Navigium) gefeiert, von welchem Feste Apulejus 
nach seinen Beobachlungen in Korinth eine lebendige Schilde- 
rung hinterlassen hat5). Es war Friihling und Vollmond, das 

1) Sueton. Otho 12, vgl. Lucan VIII, 831 (unter Nero) Nos in tcmpla 
tvam Romana recepimus Isin etc. 

2) Tacit. Hist. Ill, 74, Iuvenal S. VI, 527If., VIII, 29, Nil, 28, Lam- 
prid. Comm. 9, Spartian. Pescenn. N. 9, Carac. 9, Eckhel D. N. VII, 
p. 128. 131. 

3) Spartian Carac. 9, vgl. meine Regionen S. 123 und Dio LXXVII, 
23, Herodian IV, 6 (8). In Rom gab es auch in der 6. Region, auf dein Qui- 
rinal, ein von Caracalla gestiftetes Serapeum, ferner eine Isis Athenodoria 
in der Gegend der Tliennen des Caracalla, eine Isis Patricia in der 5. Re¬ 
gion, ein Jsium Metellinum auf dem Caelius. Vgl. die auf den Isisdienst in 
und aufserhalb Rom beziiglichen lateinischen und griechischen Inschriften 
bei Or. n. 1871 If., 2305If., Henzen n. 5S32ff., 602714*., C. I. Gr. Ill, n. 
5990If. Auch in den Inschriften aus Algier wird der iigyptischen Gotter 

oft gedacht. 
4) Grimm D. M. 236 (f, Lersch in den Jbb. d. A. F. im Rheinl. IX, 

100If., X, 80If., XII, 21 fif., O. Schade die Sage von der h. Ursula S. 71 If., 

ltaszmann deutsche Heldensage 1, 154. 
5) Metam. XI p. 768 sqq., vgl. das Kal. Const, z. 5. Marz, das Kal. 

Fames, rust, und Lactant. I, 11, 21 certus dies habetur in Fastis, quo 
Isidis navig ium celebratur. Das Kal. Constant, bemerkt zum 20. Marz 
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Meer ira Begriff sich zu beruhigen. Am frulien Morgen begab 
sich ein Festzug ans Meer, der aus einer grofsen Menge Volks 
mit Fackeln, Lichtern und Lampen, Musik und Chorgesang, der 
Schaar der Geweihten, den Priestern mit den Attributen und 
Symbolen der Gotter '), endlicli den Gottern und Heiligthumern 
selbst bestand, denen zuletzt der Oberpriester folgte. Am Ufer 
des Meeres wurde ein nach agyptischer Weise bemaltes Schiff 
zuerst geweiht und darauf als Bild und Gelubde der neu erolFne- 
ten Schiflahrt festlich geschmiickt und von allem Volke mit Spe- 
cereien gefullt und mit reiner Milch besprengt dem Meere iiber- 
geben, worauf man sein Verschwinden auf der Hohe desselben 
abwartete und endlicli in Procession nach der Stadt und zum 
Temp el der Isis zuriickkehrte. Hier wurde noch ein Gebet fiir 
das Wohl des Kaisers, des Senats, der Bitter, des ganzen romi- 
schen Volkes gesprochen und endlicli mit den Worten Aaoig 
acpsoig das Volk entlassen, welches nun mit Jubel einfiel und 
mit Zweigen, Kranzen und Blumen in den Tempel eilte um dort 
die Fiifse eines silbernen Bildes der Isis zu kiissen. Dieses Fest 
und Isis als Schutzpatronin der Schiffahrt scheint damals weit 
und breit an alien Kiisten des Mittelmeeres gefeiert worden zu 
sein2). Andre Feste, namentlich ein Tag der Isis Pharia und 
ein andres des Serapis, fielen in den April, doch wissen wir von 
diesen nichts Naheres 3 4). Dann aber folgte im Herbst, gegen den 
Ausgang des October und zu Anfang des Novemb* er1), das my- 

Pelosia, was aucli auf einen den agyptischen Gottern geweihten Tag deu- 

tet, s. S. 726,2. .. . 
1) Alle Priester sind ganz in Leinen gehiillt. Der erste tragt eine 

brennende Lampe, der zweite 2 Altare, die man auxilia nannte, weil sie die 
Hiilfe und Providenz der Isis vergegenwartigten, der dritte die Palme des 
Siegs und den Stab des Friedens, der vierte das Sinnbild der gottlichen 
Billigkeit, die geolFnete linke Hand (S. 629) und ein goldnes, wie eine w'eib- 
liche Brust gebildetes Gefals, aus welchem Milch traufelte, der fiinfte eine 
goldne Wanne, neben ihm ein andrer eine Amphora. Als Gotter und Hei- 
ligthiimer werden genannt Anubis in der Gestalt des Hundes, Isis in der 
derKuh, neben ihr die Lade mit den verborgenen Heiligthiimern, endlich 
der heilige Krug, ein Sinnbild der Entstchung der Dinge aus demFeuchten, 

vgl. Vitruv praef. 1. VIII. 
2) Vgl. Petron Sat. 114 intpp. 
3) Das Kal. Fames, rust notirt z. April: Sacrum Phariae, item 

Sarapia, das Kal. Constant, zum 25. April Serapia. Das herkommliche 
Bild der Isis Pharia war ein sehr alterthumliches, s. Tertull. Apolog. 16 
Et tamen quanto distmguilur a cruets stipiie Pallas Attica et Ceres (d. i. 
Isis) Pharia, quae sine ejfigie rudi palo et rnformi ligno prostant? 

4) Das Kal. Constant, bemerkt Isia vom 28. Octb. bis zum 1. Nov., 
in welchem Monate auch das Bild mit dem Tetrastichon des Ausonius auf 
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thologische Hauptfest der Isis und des Serapis, indem in diesen 
Tagen nach herkommlicher Weise die Geschichte der Gottin auf- 
geffihrt und das Gemfith wie gewohnlicli bei solchen mit der 
Jahreszeit correspondirenden Festen zuerst in heftigster Trauer 
aufgeregt, dann in eben so ausgelassener Freude des Wiederfin- 
dens beruhigt wurde. Es ist die Klage der Isis ura den verlore- 
nen und ihr und des Volkes Jubel fiber den wiedergefundenen 
Osiris oder Serapis; wenigstens wird das Fest von verschiedenen 
christlicben Schriftstellern in dieser Art beschrieben >), nur dafs 
von Einigen nicht Osiris, sondern Horus oder Harpokrates, der 
Sohn der Isis genannt wird, welcher somit ganz an die Stelle 
des eleusinisclien Iacchos oder des Orphischen Zagreus getreten 
war. Zuerst wird der verschwundne Sohn oder der verstorbne 
Gemahl gesucht, dann klagen mit der Isis ihre Priester und die 
Gevveibeten, lieulen und scldagen sich dieBrust. Daraufheifst es 
plotzlich: „Wir haben ihn gefunden! Wir freuen uns mit ihr!“ 
und nun jubelt Alles mit der glficklichen Mutter* 1 2) und mit Anu- 
bis, welcher der suchenden Mutter als Spfirhund gedient bat. 

Neben dieser popularen Seite des Gottesdienstes gab es 
endlicli eine Weibe der Isis und des Osiris, welche in den 
Zeiten der romischen Kaiser gleichfalls allgemein und na- 
mentiicb aucb in Rom und dem romischen Reiclie verbreitet 
war. Die Geweiheten hiefsen 'Ioiaxoi und’Ooipiaxo/, waren 
am linnenen Kittel und dem geschorenen Haupte zu erkennen 
und befleifsigten sich eines heiligen Lebenswandels 3). In jener 
von Apulejus beschriebenen Procession bilden sie eine besondere 
Scliaar, Manner und Frauen von jedem Alter und von jedem 
Stande, alle in linnenen Gewandern, die Frauen verscbleiert, die 
Manner geschoren, alle mit Sistren von Erz, Silber oder Gold 
klappernd. Derselbe Apulejus bescbreibt auch die Einweihung sei¬ 
nes Lucius ausffihrlich, obwobl novellistiscb und mit einem star- 
ken Anfluge von Ironie; doch erkennt man darin den gewohnli- 

die Isisfeier anspielt. Vermuthlich gehoren auch die Ter Novena und 
die Hilaria am 2. und 3. Nov. in diesem Kalender zu derselben Feier, 

welche im Kal. Fames, rust, einfach IIenresis genannt wird. 
1) Lactant. 1,21, 20, Minuc. Fel. p. 163 Ouz., Iul. Finmcus 2 p. 2 Burs. 

Nach Diod. 1, 25 ward Horus wie Zagreus von den Titanen zerrissen, von 

der Isis aher wieder ins Leben gerulen und seitdem unsterblicb. 
2) Juvenal S. VIII, 29 exclamare libet populus quod clamat Osinm- 

Vento! Serv. V. A. IV, 609 sicut in Isidis sacris, iibi est irnitatio invent 
Osiridis. Der griecbiscbe lluf war: EvQrjxn/jtv iZvy/Ktooutv. 

3) Plut. de Is. et Osir. 3. 27. 35- 
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chen Gang solcher Einweihungen von einem Grade zuin andern, 
durch allerlei symbolische Schrecknisse der Finsternifs und des 
TodeszumLichtund zurVerklarung,mit einem seltsamenWechsel 
von sinnlicher Aufregung 1) und geistiger Beruhigung. Die letzte 
Weihe erhalt Lucius in Rom, woraul er in das dort seit Sulla be- 
stehende Collegium derPastophoren aufgenommen wird. Die Chri¬ 
sten wollten in manchen Gebrauchen dieserund andrer Weihen eine 
Entstellung ihrer eignenGebrauche linden,z.B. des Sacraments der 
Taufe 2), auch ist es nicht zu verkennen dais die Symbole, Ideen 
und ascetischen Uebungen der verschiedenen Religionskreise, mit 
InbegrilT der judischen und christlichen, sich damals mannichfach 
beruhrten und durchkreuzten. Das letzte Ziel und ein besondrer 
Reiz solcher Mysterien bestand fiir die Gebildeten immer in einer 
Art von reinerer und monotheistischer Gotteserkenntnifs, d. h. 
einer solchen soweit ihrer das Heidenthum mit seinen synkreti- 
stischen und pantheistiscben Combinationen iiberhaupt fahig war. 
Interessant sind in dieser Hinsicht die Berichte des Rhetors Ari¬ 
stides und des Macrobius S. I, 20 vom Serapis. Jener schildert 
ihn als den Gott der Gotter, der alle Welt und alle Gottheit in sich 
umfasse, von dem fur die Seele Weisheit, fiir den Leib Gesund- 
heit und in alien Dingen alles Gute komme. Er sei machtig im 
Himmel und auf Erden und auf dem Meere, wo er Sturme errege 
und besanftige, wie er am Himmel die Sonne lenke und den Se- 
gen der Wolke spende und aus der Tiefe der Erde Reichthum und 
alien Segen fur Menschen und Vieh emporsende. Sowohl das 
Licht als das Dunkel sei sein Gebiet, Leben und Tod, Freude und 
Trailer, und immer sei er der Allgutige, ganz Menschenfreund- 
liche. Macrobius, der nach seiner Art vorziiglich auf Sonnendienst 
ausgeht, fiihrt ein Orakel des Serapis an, durch welches er auf 
eine Anfrage des Konigs Nikokreon von Cypern nach seinem Wesen 
geantwortet habe, sein Haupt sei der Himmel, sein Leib das Meer, 
die Erde seine Fiifse, seine Ohren ruheten im Aether, sein Auge 
sei die strahlende Sonne. Neben ihm wird Isis auf ahnliche Weise 
als Allgottin beschrieben in der bekannten Stelle des Apulejus 
(Metam. XI), wo es von ihr heifst, die Phryger verehrten sie als 
Grofse Mutter, Athen als Minerva, Cypern als Paphische Venus, 

1) Auch fehlte es nicht an initiirenden Tafelfreuden, s. Apulei. Metam. 
XI p. 806. Auch Tertull. Apolog. 39 spricht von deni Dunste einer nacht- 
lichen coena Serapiaca. 

2) Tertull. de Baptismo 5 Nam et sacris quibusdam per lavacrum 
initiantur I.sidis alicuius aut Mitlirae. 
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Kreta als Dictynna, Sicilien als Proserpina, Eleusis als Ceres, 
Andre als Juno, als Bellona, als Hecate u. s. w., doch sei 
sie eigentlich das weibliche Alles in Allem 1). So ist neuer- 
dings auf der Insel Andros ein griechischer Hymnus auf 
die Isis gefunden worden, welcher sich fur die Uebersetzung 
der Inschrift einer Denksaule vor dem Tempel der Isis zu Mem¬ 
phis ausgiebt und die Vorstellungen dieser spateren Zeit gleich- 
falls gut vergegenwartigt2). Isis wird bier gepriesen als die 
Griinderin ihrer Mysterien und ihres Cultus, als Tochter des 
Kronos, Schwester und Gemablin des Osiris, als Stifterin aller 
milden Sitte und aller Cultur auf Erden, Herrscberin fiber die 
Bahn der Sonne und des Mondes, Urheberin der SchilTahrt, des 
Rechtes3), der Ehe, der Geburt und der Iiinderzucht. Sie ist 
zugleich Erdgottin, himmliscbe Gottin und Meeresgottin. Sie 
lafst die Inseln aus dem Meere aufsteigen, schafft Berge, Acker- 
land und Weidegrund u. s. f. Ein Bild welches sich nach andern 
Schriftstellern und Inschriften noch weiter ausfiihren liefse4 5). 
Audi scheinen hin und wieder wirklich Beruhrungen zwiscben 
dem alexandrinischenSerapisdienste und dem dortigen Judenthum 
und Christenlhum eingetreten zu sein; wenigstens waren die Ilei- 
den geneigt an eine Verwandtschaft dieser principiell so ganz ver- 
schiedenen Bekenntnisse zu glauben 3). 

3. ISeue Sacra aus Phrygian und Cappadocien. 

Diese Gottesdienste zeichnen sich vor alien iibrigen durcb 
einen besonders liohen Grad von Wildbeit und fanatischer Ra- 

1) Vgl. die Inschr. aus Capua bei Mommsen I. N. n. 3580 Te tibi una 
quae es omnia Dea Isis. 

2) H. Sauppe H. in Isin, Turici 1842, Welcker kl. Sclir. 3, 260 ff. 
3) Isis ist auch die erste Muse und die personificirte Gerechtigkeit, s. 

Plut. Is. Osir. 3 und dieYo'tf zHxcuoOvvij der Inschrift aus Delos bei Bockh 

C. I. Gr. n. 2295. 
4) Vgl. Diod. 1', 25, wo namentlich auch von dem Verdienste der Isis 

uin die Heilkunde und iliren Heilungsorakeln die Rede ist, die sie mit dem 
Serapis gemein hatte Andre Predicate gcben die Inschriften bei Or. n. 
1876 If. I si Myrionymae, Fictrici, Fructiferae, Reginae, Salutari, ffosiri et 
Fortunae Superae, Deo Invicto Serapi Servatori, /. 0. M. Soli Serapidi 
u. s. w. Auch als Getter des Grabes und der Unterwelt werden sie gefei- 

ert, s. Fabretti Inscr. p. 466. 
5) So behauptet der Brief des Kaisers Hadrian bei Vopisc. Saturnin. 7, 

dafs die Serapisdiener in Alexandrien Christen seien und umgekehrt, vgl. 

Aristides in Sarap. I p. 91 ed. Ddf. Ihrerseits bchaupteten die Christen 

dafs der iigyptische Serapis mit seinem Fruchtmaafs aul dem Kople eigent- 
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serei aus, wie darin ihre Heimath, das Land der Amazonen, der 
Korybanten und Gallen, der fanatischen Diener der Kybele and 
Artemis, von jeher ausgezeichnet gewesen ist. Selbstverstiim- 
melung und Blut ist der gewohnliche Ausdruck einer bis zum 
Aeufsersten gesteigerten Gefiihlserregung. Desto mehr Reize bo- 
ten diese Sacra und die synkretistischen Formen der hellenisti- 
schen und romischen Periode dem Bediirfnifs der Bufse, der 
Reinigung, der Slindenvergebung, welches als ein zum Wesen 
der menschlichen Natur gehoriges auch in alien Formen des 
Heidenthums wold erkennbar, nirgends aber so stark, in den 
Taurobolien sogar auf eine widerlich abschreckende Weise auf- 
tritt als in den religiiisen Gebrauchen dieses Kreises. 

a. Die asiatische Bellona. 

Die Heimalh dieser Bellona war Comana in Cappadocien; 
die Gottin selbst scheint eine Mond- und Naturgottin nach Art 
der von Amazonen umgebenen, in Kleinasien, Thracien und Scy- 
thien unter verschiedenenGestalten bekannten gewesen zu sein 1). 
Dem aberglaubischen Sulla, der in Cappadocien gewesen war, er- 
schien diese furchtbare Gottin im Traume, ehe er im J. 88 v. Chr. 
gegen Rom zog, um ihn zum blutigen Triumphe iiber seine Geg- 
ner zu ermuntern. So mag er ihren Cult in Rom befordert haben, 
auf Unkosten der alten italischen und sabinischen Bellona, von 
welcber S. 611 die Rede gewesen ist. Die Dichter des Augusteischen 
Zeitalters gedenken ihrer nicht selten, namentlich Tibull2) in 
einer lebbaften Schilderung der Oberpriesterin, wie sie von Bel- 
Ionas heiligem Wahnsinn ergrilfen nicbt das Feuer, nicht die 
Geifsel scheut. Ja sie zerfleischt sich mit dem Doppelbeile selbst 
die Arme, die Gottin mit ihrem Blute bespritzend. So steht sie 
da, die Seite durcbbohrt, mit blutender Brust, und singt die Zu- 
kunft wie es die Gottin eingiebt. Mehr erzahlen die christlichen 
Kirchenvater3), welche gewobnlich der eben so-fanatischen Prie- 

lich Joseph in Aegypten, der Sohn der Sarah sei, s. Tertull. ad Nat. II, 8, 

Suid. v. ZaQcaus, Iul. Firmicus 13 p. 18, B. 
1 Strabo XII p. 535, Hirtius bell. Alexandr. 66. 
2) Tibull. I, 6, 43, vgl. Virg. Aen. VIII, 703, wo die blutige Geifsel 

der Bellona diesem Dienste entlehnt ist, Horat. S. II, 3, 222 gaudens Bel¬ 
lona cruentis, Lucan I, 565 turn quos sectis Bellona lacertis saeva movet 
cecinere deos, Martial. XII, 57, 11, Iuvenal. IV, 123 u. A. 

3) Tertull. Apolog. 9, de Pallio 4, Lactant. I, 21, 16, Minuc. Fel. 30. 
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ster, dcr s. g. Bellonarii gedenken, die im Dienste derselben 
Kriegsgottin sich gleichfalls an den Schenkeln, dem Nacken und 
den Armen verwundeten, den Altar mit ihrem Blute besprengten 
und in solcher Aufregung fur prophetisch galten. In dunkler Klei- 
dung und mit zottigen Mtitzen von schwarzem Fell pflegten sie 
mit fliegenden Haaren und geziickten Schwerdtern um den Altar 
zu laufen, zu toben und zu rasen, ganz wie die fanatischen Diener 
der Grofsen Mutter und andre Priester der Art, deren Geist jetzt 
in den Derwischen der Tiirkei und Persiens fortlebt. Das Blut 
der Bellonarii pflegte das Volk mit der Hand aufzufangen und 
davon zu geniefsen, weil man ihm eine subnendc Wirkung zu- 
schrieb. Verschiedene Inschriften lehren dafs dieser Dienst der 
Bellona sich mit dem der Grofsen Mutter und der Isis leicht ver- 
standigte 1). 

b. Die Marzfeier der Magna Mater und des Attis. 

Als der Gottesdienst der Grofsen Mutter von Pessinus wali- 
rend des zweiten punischen Kriegs in Bom zugelassen wurde, 
hielt man es fur nothwendig seinen Fanatismus und das auslan- 
dischc Wesen so viel als moglich zu beschriinken; die Megalesien, 
das einzige Fest, war nur ein Gedachtnifsfest der Ankunft und 
des ersten Empfanges (S. 450). Doch liegt es in der Natur die¬ 
ser Zeiten und dieser immer stark mit Pfaffentlium gewiirzten 
Religionen aus Asien, dafs auch solche Sacra beim gemeinen Mann 
bald lebhaften Anklang fanden. Verschiedene Vorfalle beweisen 
dafs ihr Einflufs seit der Zeit des Marius und Sulla im Zunehmen 
war2), und die rbmisclien Dichter beschilftigen sich seit Lucrez 
und Catull so gern und haufig mit der Schilderung des Phrygi- 
schen Gottesdienstes, seiner auffallenden Gebrauche, des Lar- 
mens seiner gellenden Rohrflote und der ehernen Handpauken, 
des rasenden Orgiasmus der Gallen und ihrer Selbstverstiimme- 
lung, dafs man auch daraus sieht wie er sich immer mehr ein- 
nistete3). Der vollstandige Gottesdienst, namentlich das im Marz 

Commodus hielt darauf dafs diese Sclbstverwundung eine ernstliche blieb, 
Lamprid. Comm. 9. Fanatici ex aede Bellonae Pulvinensis werden erwahnt 

bei Or. n. 2316. 2317, ein Cistophorus desselben Tempels ib. 2318. 

1) Or. n. 1903. 2316. 
2) Plut. Mar. 17, Dio XLVI1I, 43. 
3) Lucret. II, 610fif., Catull in seinern Gedichte vom Atys (63), Varro 

in den Resten seiner Satiren p. 121 ed. Oeliler, Maecenas in den Galliam- 
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um die Zeit des Friihlingsanfangs begangene Fest der Grofsen 
Mutter und des Attis, in welchem die ganze Mythologie und Sym- 
bolik dieses Kreises nach phrvgischem Herkommen sich aus- 
breitete, scbeint durch den Kaiser Claudius in Rom zugelassen 
zu sein *). Die Sinnbilder und der Geist dieses Festes sind im 
Wesentlichen dieselben wie bei den Festen der Isis, der Aphro¬ 
dite, der Deineter, eine suchende Mutter die ihren einzigen Lieb- 
ling, den Attis* 1 2) verloren hat und wiederfindet, mit dem tieferen 
Grunde eines ausgelassenen Naturschmerzes und eines eben so 
ausgelassenen Naturjubels. Das ganze Fest dauerte nach dem 
Ivalender des Constantius (die Kalender der augusteischen Zeit 
kennen dieses Fest noch nicbt) vom 22. bis 27. Marz. Der erste 
Festtag, am 22. Marz, Kiefs Arbor intrat, weil dann „die Fichte“ 
d. i. das Symbol des entmannten und gestorbenen Attis unter den 
heftigsten Klagen in denTempel der Grofsen Gottin getragen und 
dort mit wollenen Binden umhullt und mit Blumen geschmiickt 
\vurde: wie einst jene Fichte, unter welcher Attis seine bliihende 
Jugend dahingegeben hatte, mit Veilcben, die aus seinem Blute 
entsprangen, und mit warmenden Binden wie eine Leiche ge- 
sclimiickt, von der Grofsen Mutter in ihre Hohle getragen und 
dort unter den heftigsten Klagen von ihr beweint worden war3). 
Nach diesemActe begann eine Zeit des Fastens4) und derTrauer, 

ben Antbol. lat. n.82, OvidF. IV, ISlff.u.A. Auch sonst in Italien war der 
phrygische Dienst allgemein verbreitet, im siidlichen Italien ohne Zweifel 
we it friilier als in Rom, s. Or. n. 189611’., Mommsen I. N. n. 1090, 2558, 
2597, 3583, 4054, 5204, 5354 u. a. 

1) Den Kaiser Claudius nennt ausdriicklich lo Lydus d. Mens. IV, 41. 
Zur Bestiitigung dient dafs kein Schriftsteller vor ihm dieses Marzfest 
kennt, wblil aber bald nach seiner Zeit in verscbiedenen Andeutungen da- 
von die Rede ist, vgl. Lucan I, 599, Stat. Silv. I, 2, 176, Sueton. Otho 8. 
Ueber das ganze Fest vgl. Zoega Bassiril. I p. 45—60, 81—105, Marquardt 
Handb. d. R. A. IV, 316 ff. 

2) Auch diese Gestalt bat sich seitdem in Rom und der romanischen 
Welt eingebiirgert, s. Urlichs in den Jbb. d. V. d. A. F. im Rheinl. XXIII 
S. 49 ff. und A. Haakh in den Verhandlungen der Philologenversammlung 
zu Stuttg. 1857. 

3) Arnob. V, 7 und 16, Iul. Firm. 3 p. 3 B., Botticher Baumcultus 
S. 142 ff. , 

4) Arnob. 1. c. Quid (significat) temperatus ab alimonio panis, cui rei 
dedistis nomen castus? Nonne illius temporis imitatio est, quo senumen 
ab CererisJ'ruge violentia moeroris abstinuit? Diese ganze Zeit derTrauer 
nennt Macrob. S. I, 21, 10 die catabasis, wahrscheinlich weil die Fichte 
zu Pessinus wirklich in eine hohlenartige Gruft getragen wurde. Vgl. Sue¬ 
ton. Otho 8 die quo cultores Deuni Matris lamentari et plangere intipiurit, 
und lo Lyd. 1. c. tiqo dty.ufxiag KaXavdibv IdLnqiliimi (a. d. XI K. Apr.) 
dtvdQOV 7l(rvg 7TU()ck TOOV fievd'QOipOQWV i(f (Q(TO £v T(p IJalciTiq) • TtjV 
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welche ihren hochsten Gipfel am 24. Marz erreichte, einem Tage 
bJutiger Selhstverstiimmelung, welcher eben deshalb schlechthin 
der Tag des Dlutes lriefs, Sanguen oder Dies Sanguinis. Es war 
der Tag wo die heilige Wuth der Galli, an ihrer Spitze des Arcbigal- 
lus, sicb in ihrer hochsten Glorie zeigte; die christJichen Schrift- 
steller erzahlen oft davon, vor alien ausfuhrlich Prudentius, wie 
sie dann tobten und rasten, ihren Leib verwundeten und ihr Dint 
vergossen, srch castrirten, brannten, oft daruber starben und 
dann mit grofsem Geprange begraben wurden >). Gleich darauf 
folgte, wie es bei solchen Gottesdiensten gewohnlich der Fall ist, 
ein Tag der Freude und der Auferstehung aus dem Grabe, der 
mit einem fur solche Tage gebrauchlichen griechischen Namen 
Hilaria {xa 'Ildgia) genannt wurde* 1 2); es war der 25. Miirz, wo 
der Tag zuerstwieder den Sieg fiber dieNacht gewinnt3) und Attis 
der Mutter wieder gegeben wurde. Dann folgte am 26. ein Tag der 
Ruhe (Requielio) und endlich am 27. eine grofse Procession der 
Art wie sie bei keinem grdfseren Feste in Griechenland und dem 
Orient fehlte. Es war dieses nehmlich der Tag des Rades der 
Grofscn Mutter (Dies Lavalionis) , des Bades im Almo, auf wel¬ 
ches schon die Legende der Ankunft bei Ovid deutet (S. 450), 
so dafs also vielleicht schon frhher ein Umzug der Galli an die- 
sem Tage stattgefunden hatte. Jetzt war ein sehr hunter und lu- 
sliger Festtag fur ganz Rom daraus geworden, eine Art Carneval, 
wo jeder Spafs erlaubt war und allgemeine Maskenfreiheit 
herrschte; auch pflegten sich alle Stande bei dem Zuge zu bethei- 
ligen und namentlich die vornehme Welt noch immer ihre Vor- 
liebe fur den Cullus der Gottermulter zu beweisen4). Alles 

de ioQTijv JG.avdiog 6 ficiailtvg aareffTriffcezo etc. Ueber das Fasten mebr 
bei Iulian Or. V p. 174 sqq., iiber die Dendrophori Matris Deum Magnae 
Or. n. 1602, Boissieu Inscr. de Lyon p. 31. Ein Bild des Archigallus bei 
Marini Atti Arv. p. 315. 

1) Trebell. Poll. Claud. 4, Iulian 1. c., Tertull. Apolog. 14, Prudentius 
Peristeph. X, 1061 sqq. u. A. 

2) Lamprid. Alex. Sev. 36, Aurelian 1. Hilaribus, quibus omnia festa 
et fieri debere admits et did. Daniasc. v. Isidori 13, von einem Traum. als 
ware er Attis und als ob die Gotterinutter ibm die Hilarien feiere, ontQ 
l6t]lov ttjv i£ udov yeyovuTav rj/xwv oioti]qic(V. Vgl. Dionys. Areop. ep. 
VIII p. 790 ed. P. 1644 Vol. I und dazu S. Maximus Schol. p. 319. 

3) Macrob. S. 1, 21, 10 quoprimum tempore sol diem longiorem node 
protendit. Julian de 1). Matre V p. 168 Sp. repivtadcu yuQ tpucu T'o h- 
(>6v dfrdqov xutfrjV rj/utyctv 6 qhog Ini to Hxqov rrjg tGrjftfQtvrjg «)//?- 
dog (Qynca. 

4) Ilerodian 1, 10, Augustin C. D. II, 4, Ammian M. XXIII, 3, 7, An- 
thol. lat. n. 606 u. A. 

Preller, Ram. Mylhol. 47 
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drangte sich um den Wagen, auf welchem das Bdd mit dem hei- 
lio-en Steine aus Pessinus (S. 417) sals, um sicli durch die Stadt 
bfs zum Almo gleich vor Porta S. Sebastiano fahren zu lassen 
und dort ein Bad zu nelimen, welches die doppelte Bedeutung 
hatte ihre Ruckkehr aus der Gruft des Todes und des Schmerzes 
an die Welt des Lichtes und der Oberwelt auszudriicken und an 
die erste Ankunft in Rom zu erinnern >). Zu bemerken ist dafs 
die Oberaufsicht iiber diese Procession und das Bad den 1 alati- 
nisclien Quindecemvirn zustand, derselben alten auf\eranlassung 
der sibyllinischen Spriiche eingesetzten Priesterbehorde, welche 
durch August vom Capitol auf den Palatin versetzt worden war 
und hier bei der nahen Nachbarschaft der Tempel des Palatmi- 
schen Apollo und der Magna Mater die oberste Aufsicht iiber 

beide Culte erlialten zu haben scheint1 2). 

c. Die Weilie der Taurobolien und Rriobolien. 

Auch diese blutigeWeihe ist eine Ausgeburt des Phrygischen 
Gottesdienstes, obgleich sich nach Art der damaligen Zeit an- 
dre Elemente damit vermischt liatten. Der Name bezieht sich 
auf das characteristische Opfer eines Stieres und eines Widders, 
dem man eine suhnende Wirkung zuschrieb 3); daher die nocli 
vorhandenen Altare, welche sich auf die Vollziehung einer solchen 
Weihe beziehn und immer selir genau datirt sind, gewohnlich den 
Kopf eines Stiers, eines Widders und ein Opfermesser in der 
Gestalt der orientalischen Harpe zeigen. Auch wissen wir aus 
verscliiedenen Schriftstellern, dafs blutige Stieropfer von sym- 

1) stat. Silv. V, 1, 222, Martial. Ill, 47, Val. Flaec. Argon. VIII, 
239ff. Sil. Ital. VIII, 363, XIV, 680, Claudian Bell. Gildon. 117IF., Pru- 
dentius Peristeph. X, 153 IF. Vgl. Grimm D. M. 233. 

2) Lucan I, 599 qui fata deum secretaque carmma servant et parvo 
lotam revocant Ahnone Cybeben. Stat. Silv. I, 2, 176 iam nunc Cybeleia 
novit lirriina et Euboicae carmen legit tile Sibyllae. Vgl. Marquardt n. A. 
IV S. 341. Auch die XV viri der Taurobolienaltare hiingen daunt zusam- 
men, s. Anthol. Gr. App. ep. 164, Boissieu Inscr. de Lyon p. 24. 

3) TctvpoBoXos ist der opfernde Priester, welcber den Stier nut dem 
Messer abfangt, TuvQofiohov, KQiofohov das Opfer selbst und der damit 
verbundne Suhngebrauch der Bluttaufe. Weil es dabei besonders aul das 
Blut ankam, beifst das Opfer gelegentlich auch Ai/.io^oXtoy (aemobolium). 
Vffl iiber die Taurobolien iiberhaupt und die dahin gehorigen Altare und 
Inschriften Van Dale Dissertatt. IX Antiquitatibus illustr. inserv. Amst. 
1702, Or. n. 1899fF., 23191F., Henzen n. 6031 IF., Zoega Bassml. t. X1JI. 
XIV, Boissieu Inscr. de Lyon p. 22 — 38. 



TAUROBOLIEN UND KRIOBOUEN. 739 

bolischer Bedeutung im Culte der lydischen und phrygischen Ivy- 
bele immer herkommlich gewesen 1), wie andrerseits das Opfer 
des Widders speciell den Attis angeht, welcher auch in den In- 
schriften jener Altare gewohnlich neben der Gottermutter genannt 
wird. Nur dabs auch diese Weihe ihre Gotterbegrilfe im Sinne 
des Synkretismus zu kosmischen Wesen von so allgemeiner Be¬ 
deutung umgebildet hatte, dafs man sie kaum nocli zu fassen 
vermag. Die Grofse Mutter, die alte in den Bergen thronende 
Mutter Erde, ist zur Mutter aller Dinge und aller Gotter gewor- 
den, welclie selbst ungeboren und „eine Jungfrau olme Mutter“ 
neben dem Zeus thront2), daher man sie mit der Virgo Caelestis 
der syrisclien und afrikanischen Religion und mit der Minerva 
und Diana identificiren konnte, wie sie denn in einigen Inschrif- 
ten des siidlichen Italiens ausdrucklich Minerva Berecintia nach 
dem bekannten Berge in Phrygien genannt wird. Neben ihr ist 
Attis der schone Liebling, dem die Grofse Mutter Alles, selbst 
,,den gestirnten Hut“ {xdv aOTSQcozdv tciIov) geschenkt hat und 
der nach kurzer Untreue, nachdem er das Glied seiner Begierden 
geopfert hat, als verklarter Halbgott zu ihr zuruckkehrt und 
nun auf ewig mit ihr verbunden ist, der Konig der Ehren, durch 
den die Grofse Mutter Alles wirkt und Alles schafft3): nach sei¬ 
ner Naturhedeutung der Sonnengott, daher er auf den Dedica- 
tionstiteln der Taurobolienaltare nicht selten Menotyrannus (/.irj- 

vorvQavvog) d. i. der Herr der Monate und Jahreszeiten, einmal 
Pantelius d. i. Ilccv&rjfaog, der Sonnengott als Allgott genannt 
wird. Bei diesen Gottern also suchten die Theilnehmer der Weihe 
Reinigung und Siihnung von den Befleckungen des Lebens, ver- 

1) Sophocl. Philoct. 394 id) (tic'cxcuQa Tavpoxrovcov laovrwv £(peSqs 
von den Lowen der Rhea Kybele, vgl. Orph. H. XIV, 2 rj XTg ravQocpovog 
leooTQo/ov ctoua rnaivH. XXVlI, 3 Tavootf ovojv £tv£uGu Tu^vd'oouov 
a()[jLa leovrojv: was an den alten symbolischen, durch so viele Bildwerke 
des orientalischen und griechiscben Alterthums vergegenwiirtigten Kaxnpf 
des Lowen mit dem Stier erinnert. Vgl. Steph. B. v. Mc'cGTavQa, eine 
Stadt in Lydien, deren Name abzuleiten sei von Ma d. i. Ithea und tccvqos, 

denn es seien ihr in Lydien Stiere geopfert worden; daher auf den M. die- 
ser Stadt ein Stier, s. Eckhel D. N. Ill p. 71. 

2) Tlapd-ivog uui]T(oq xal /hog GvvSwy.og Iulian Or. V p. 166 ed. 
Spanh., vgl.^Or. n. 2328 — 2330, Mommsen I. N. n. 139S. 1399. 

3) Iulian 1. c. p. 161 sq., Sallust de diis 4, vgl. Or. n. 2336 und Zoega 
Bassiril. 1 p. 99. 103. Das griecbische Epigramm eincs Taurobolienaitars 
aus Rom vom J. 370 v. Chr. im C. I. Gr. Ill n. 6012 b, bei Henzen zu Or. n. 
6040 driickt sich so aus: rij ndvrwv ‘Peiij lexdwv Te ysvdpko), 
Zirrei -0- viJjtGTa) xal avndvTi to nuv, ly nciaiv xcaQoig 0tfxsQoneQu 
7iuvTu (fvovn etc. 

47 * 
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mitttelst eines stellvertretenden Suhnopfers, bei welchem tier 
Glaube an die reinigende Kraft ties Blutes ins Barbarische und 
Ekelhafte ausgeartet ist. Der kirchliche Dichter Prudentius hat 
eine genaue und anscbauliche Beschreibung des seltsamen Ge- 
brauchs hinterlassen. Der Einzuweihende wurtle in eine Grube 
*Testeckt, vvelche oben mit siebartig durchlocherten Brettern zu- 
oedeckt wurde. Auf diese Betleckung wurtle der festhch ge- 
schmuckle Opferstier gefuhrt und mit jenem Opfermesser vorn 
in der Brust durchbohrt, so dafs das Blut aus tier \\ unde in 
einem breiten Strome hervorquoll und sich noch als waimes 
Lebensblut durcb die Locher iiber den in der Grube Befintlhchen 
ergofs,welcher ganz davon durchnalst und durchtliungen wuit e; 
ia die Glaubigen pflegten das Blut mit dem Munde aufzufangen 
und sich das ganze Gesicbt damit zu waschen, die mit demselben 
gesattigten Kleider aber sorgfaltig aufzuheben 1 )• Man schneb 
dieser Bluttaufe die suhnende und reinigende Kraft einer „Wie- 
dergeburt“ zu, wie sich die Inschriften wiederholt mit diesem, 
vermuthlich schon dem Christentbum entlehnten Worte aus- 
driicken 2). Aufser dem Blute tier Opferthiere wurde auch den 
Testikeln eine besondre Kraft zugesclirieben; wemgstens reden 
die Inschriften wiederholt von einem Hinnehmen, einer Weihung, 
einer Beisetzung der vires, welche nicht wohl etwas Anderes be- 
deuten konnen3 4). Die Einweihung selbst wurde bald von Em- , 
zelnen fiir ihr eignes Heil und Wohl, bald von mehreren Perso- 
nen, auch wohl von ganzen Communen, Stadten und Provmzen 
und in diesem Falle an einem Stellvertreter vollzogen, gewohn- 
lich pro salute des Kaisers oder pro statu colomae z. B. von 
Lyon *). Die Geschichte dieser eigenthiimlichen Weibe ist noch 

1) Prudentius Peristeph. X, 1011 — 1050 p. 147 ed. G. Fabric. Vgl. 
das von Salmasius z. Lamprid. Heliog. 7 T. I p. 804 mitgetheilte Bruchstuck 
eines Gedichtes, Anthol. lat. n. 605 ed. H. Meyer. 

2) Or. n. 2352 taurobolio criobolioque in aeternum renatus. Henzen 
n. 6041 qui et arcanis perfusionibus in aeternum renatus taurobolium 
crioboliumque fecit. Doch scheint man die Weihe wo moglicli alle 20 Jahre 
wiederholt zu haben. Bei Or. n. 1900 weiht ein Praef. Urb Romae der 
Grofsen Mutter und dem Attis Menotyranno lnvicto einen solchen Altar als 
den diis animae suae mentisque custodibus. 

3) Vires excepit, Vires tauri— consecravit u. a. Es sind die Urgane 
und Symbole der rniinnlichen Kraft, das Schalfende, Schopferische, wie das 
Blut das Belebende, Beseelende ist, daher auch Attis sich erst castrirt, dann 

durchbohrt. . . 
4) Nach Prudentius scheint es dafs gewohnlich der Oberpriester 

(summus sacerdos, pontifex) die blutige Weihe stellvertretend an sich vol 



TAUROBOLIEIS UIND KRlOROLIEiV. 741 

sehr unldar. Ohne Zvveifel entstand sie im hellenistischen Orient, 
vermuthlich in Kleinasien. In Itaiien ist das alleste der bis jetzt 
bekannt gevvordenen Denkmaler aus der Gegend von Neapel and 
vom J. 133 n. Chr. d. i. aus den letzten Jahren Hadrians '), so 
dafs also auch bier der orientalische Verkehr in Puteoli die 
Uebertragung in den Occident vermittelt haben mag. Andre 
Denkmaler haben sich in Benevent, Venafrum, Teate, Formia u. 
a. m. gefunden * 1 2). In Rom hatte sie seit der Zeit der Antonine 
Eingang gefunden und sich von dortweiter, namentlich nach der 
Gallia Narbonensis und nach Lyon verbreitet. Die Statte der 
blutigen Suhnungsopfer war in Rom der Vatican, merkwurdiger 
Weise grade da wo sich mit dem Christenthum die Peterskirche 
uber dem Grabe des Apostels erbob, beim Circus des Nero oder 
dem Caianum, wie dieser Circus in Rom gewbhnlich genannt 
wurde3). Die Einweihung erfolgte vermuthlich gleich nach dem 
vorhin beschriebenen Feste der Grofsen Mutter und des Attis im 
Marz4). Die in der unmittelbaren Nahe der Peterskirche gefun- 
denen Denkmaler sind aus den Jahren 305, 350, 374, 377, 383 
und 390 v. Chr., so lange hat sich auch dieser dustre Gebrauch 
in dem hartnackig am Heidenthum hangenden Rom behauptet. 
Unter den Altaren in Lyon ist der alteste vom J. 160, und zwar 
wurde das Taurobolium, welchem zu Ehren dieser Altar errichtet 
wurde, noch auf dem Vatican zu Rom vollzogen 5). Andre Altare 

ziehen liefs, pro salute des Kaisers oder der Gemeinde, die sich jedesmal 
betheiligen wollte. Die Inschriften und andre Umstande bevveisen aber 
dais sich nicht selteu auch einzelue Personen, sowohl Manner als Frauen, 
einweihen liefsen, in welchem Falle es heifst: tauroboliatus est oder tau- 
roholium excepit. Nach jenem Gedichte der Anthol. lat. n. 605 wurde der 
Einzuweihende mit einem armlichen Gewande bekleidet, uni so recht eigent- 
lich als „armer Siinder“ die reinigende Bluttaufe iiber sich ergehen zu 
lassen. 

1) Marini Atti Arv. p. 358, Or. n. 2336, Bullet. Nap. Ill p. 98, Momm¬ 
sen I. N. n. 2602. 

2) Mommsen I. N. n. 1398 — 1401, 2602 — 2604, 4078, 4735, 
5307, 5308. 

3) Daher das Gaianum et Frigianum der Regionen, s. meine Aus- 
gabe S. 59. 

4) Wenigstens bemerkt das Kal. Constantii nach dem Tage des Bades 
am 27. Marz, also am 28. Initium Caiani, welches vermuthlich von der 
Eroflhung der Suhnungsstatte zu verstehen ist. 

5) Es heifst dort von einem pro salute Imp. Caes. T. Aeli Iladriani 
Antonini Aug. Pii P. P. liberorumque eius et status Coloniae Lugudun (en- 
sis) vorgenommenen Taurobolium, der Veranstalter desselben habe vires 
excepit et a Vaticano transtulit, so dafs also bier die Weihe selbst auf dem 
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in Lyon sind von den J. 184, 190, 194, 197, andreDenkmaler 
desselben Dienstes finden sicli in Narbonne. In Rom liatte sich 
u. a. der Kaiser Heliogabal in diese Weihe der Grofsen Mutter 
einweihen lassen* 1). Unter den christlichen Schriftstellern ist 
Julius Firmicus Maternus unter Constantius und Constans der 
erste welcher derselben gedenkt. Nur das Blut Christi, sagt er, 
babe eine erlosende Kraft, alles im Gotzendienste vergosseneBlut 
konne nur beflecken, nicht reinigen, auch nicht die garstige 
lleberscliiittung der Taurobolien und Iiriobolien2). 

4. Syrische und Punische Gottesdienste. 

Auch die Gottesdienste von Syrien, Phonicien, Palastma und 
den benachbarten Gegenden geriethen durch die Herrschaft der 
Seleuciden und die hellenistische Cultur in eine neue Bewegung. 
Es sind die alten, aus der h. Schrift und Herodot bekannten 
Gotter des Himmels, Baal und Astarte, von denen jener durch 
Saturnus und Jupiter, diese durch die Juno und Venus Caelestis 
iibersetzt zu werden pflegt, ferner Derketo odei Ataigatis, eine 
Gottin der Erde und Fluth, welche aus dem Feuchten schafft, die 
Mutter der Semiramis, welche von den Philistern zu Askalon in 
Fiscligestalt verehrt wurde. Andre orientalische und griechisclie 
Gotter des Himmels und der Erde schlossen sich ibnen an, Apollo 
und Diana, der Sonnen- und der mannliche Mondgott (Deus Lu- 
nus), welcber in Mesopotamien undPhrygien viel verehrt wurde, 
und viele andre. Nirgends war das Heidenfhum so gotzendiene 
risch und grausam, liistern und sinnlich ausschweifend als indie- 
sem nationalen Kreise, welcber den Juden und Griechen seit alter 
Zeit vertraut, den Romern vorzuglich durch die Eroberungen des 
Pompejus, spater durch die des Vespasian bekannt wurde, obwohl 
einzelne Formen des syrischen Gottesdienstes, z. B. die Weissa- 
gung seiner Proplietinnen schon friiher nach Rom gedrungen 

Vatican vollzogen und nur die Testikeln nach Lyon gebracht und dort auch 
der iibliche Taurobolienaltar als Denkmal der Weihe errichtet wurde. 

1) Ael Lamprid. Heliog. 7 Malris etiain Deum sacra accepit et tau- 

roboliatus est, ut typum mperet et alia sacra quae penitus habentur con- 
dita Man sieht daraus dais die Eingeweihten wie in andern Mysterien 
einen priesterlichen Character und unmittelbaren Zutntt zum Allerheilig- 

sten bekainen. ., , _ 
2) Iul. Firm, de err. prof, relig. 27 p. 41 ed. Bursian. 
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war 1). Weiter verschafften die syrischen Madchen und Frauen 
als gefallige Wirthinnen und Bajaderen mit ihren weichlichen 
Tanzen und Gesangen2) auch ihren Gottern und G6ttinnen, der 
syrischen Venus und dem Adonis immer mehr Eingang, wie z. B. 
Nero vorzuglich solche Umgebungen liebte. Unter den Flaviern 
hatte dieses syrische Wesen dergestalt um sich gegriffen, dais 
Juvenal III, 62 IF. sagen konnte, schon langst hahe sich der syri¬ 
sche Orontes d. i. der Flufs an welchem Antiochia liegt, in den 
Tiber ergossen und Sprache, Sitten und Musik verdorhen. Ve¬ 
spasian erfuhr seine Bestimmung zur Weltherrschaft zuerst auf 
dem Carmel, Trajan befragte auf seinem Zuge gegen die Parther 
den Jupiter von Heliopolis auf dringendes Anrathen seiner 
Freunde, welche die aufserordentlichsten Beweise von seiner 
Maclit empfangen haben wollten, Hadrian opferte dem Jupiter 
Casius auf seiner heiligen Hohe bei Antiochien3). Der grofste 
Triumph war diesen Gottern aber in dem Zeitalter der Antonine 
vorbehalten, zumal in dem der Pseudo-Antonine syrischer 
Abkunft. Antoninus Pius baute den prachtvollen Tempel zu Helio¬ 
polis , unter Commodus war Jupiter Dolichenus bereits auf dem 
romischen Aventin angesiedelt, dann liolte sich Septimius Seve- 
rus, durch die Verheifsungen einer grofsen Zukunft bestimmt, 
seine zweite Frau aus Emesa, seit welcherZeit derenFamilie eine 
Zeitlang den romischen Hof beherrschte. Selbst die abscheuliche 
Unzucbt und Frechheit des Heliogabal scbeint nur die lioheren 
Stiinde ein fur allemal abgescbreckt zu haben, denn in den nie- 
deren dauerten die Einfliisse des Handels und der Legionen fort 
und namentlich diese letzteren haben zur Verbreitung solcber 
Culte wesentlich beigetragen. Verschiedene Legionen waren 
nehmlich kiirzere oder liingere Zeit in Syrien stationirt gewesen, 
daher sie spater, wenn sie nach dem Occident verlegt wurden 
oder einzeln in ihre Heimatb zuriickkebrten, den ibnen vertraut 
gewordenen Gottesdienst dabin verptlanzten. Die einzelnen 
Gotter, welche bier in Betracht kommen, sind folgende. 

17 

Vffl die syrische Weissagerin Martha beim Marius, Plut. Mar. 
1 2. 3. Ueber die Juden in Rom s. Marquardt R. A. Max. 

1) 
, Val. 

^ ^2) Vd die Caupona Syra bei Lucilius und Virgil Copa 1 — 4 und die 

Ambubaiarum collegia bei Herat. S. 1, 2, 1 von abub ambub. d. i. d.e Flote 
der syrischen Adonisklage, daher Adonis selbst Abobas hiels und dei Kla- 
gegesang der Venus Salambo d. i. fistula canora, vgl. Sueton. Nero 27. 56, 

Lam^3)idSuetom Vespas. 5, Macrob. Sat. I, 23, 14, Spartian Adrian 13. 
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a. Dea Syria 

deren angesehenstes Heiliglhum sich in Hierapolis nicht weit 
vom Euphrat und der Grenze Mesopotamiens befand; die Stadt 
hiefs auch Bambyke, bei den Syrern Mabog (jetzt Mambig oder 
Bambig). Die Gottin hiefs in der Landessprache Atargatis, d. i. 
dieselbe welche die alteren Griechen gewohnlich Derketo nennen, 
die spateren und die Bomer die syrische Gottin schlechthin 1). 
Als Crassus sich auf seinem Feldzuge gegen die Farther an ihren 
Schiitzen vergriff, gah sie ihm das erste Ungliickszeichen, wie 
Plutarch erzahlt, welcher hinzusetzt dafs Einige sie fur die Ve¬ 
nus, Andre fiir die Juno hielten, noch Andre fur das feuchte 
Princip in alien naturlichen und fur das gute in alien menschli- 
chen Dingen2). Am ausfuhrlichsten berichtet Lucian in der be- 
kannten Schrift fiber diesen Cultus. Das Heiligthum war sehr 
alt und augeblich von der Semiramis begriindel, doch verdankte 
es seinen spateren Flor den Seleuciden, unter denen eineKonigin 
Stratonike es mit priichtigen Gebauden, zahlreichen Schaaren von 
Priestern und Verschnittenen und einem glanzenden Gottesdienst 
ausgestattet hatte. Der alte nationale Begriff der Gottin und ihre 
bildliche Darstellung batten sich in Folge davon so erweitert 
dafs sie zugleich *an Juno, die strenge Gemahlin des Jupiter, an 
Venus, die Buhle des Adonis, an die phrygische Bhea, die Ge- 
iiebte des Attis, und aufserdem noch an Minerva, Diana3), an 
die Parcen und and re Gotter erinnerte. Am Eingange des 7 em- 
pels standen zwei riesige Phalli, welche augeblich Bacchus errich- 
tet hatte, im Tempel selbst thronten die vergoldeten und koslbar 
geschmiickten Bilder des Jupiter und dieserJuno, beide auf einem 
Paar symbolischer Thiere die sie trugen, das des Jupiter auf zwei 

1) Strabo XVI p. 748 und 785, Plin. H. N. V, 23. 
2) Pint. Crass. 17. Nach einer vom Nigidius Fig. bei Scbol. German. 

Arat. v. 240 und Ampel. lib. memor. II, 35 erhaltenen Legende fanden die 
Fische ein grofses Ei im Euphrat, welches sie ans Ufer schoben, wo es von 
einer Taube ausgebriitet wurde. So sei die syrische Venus entstanden, 
eine gute und gnadige Gottin, welcher die Menscben sehr viele Wohltha- 

ten verdanken. 
3) Nach G. Gran. Liciniani fragm. ed. Pertz p. 46 machte Antiochus 

IV Epiphanes Anstalt die Diana von Hierapolis zu Freien, um dadurch in 
den Besitz ihres Tempelschatzes zu gelangen. Dieselbe Thatsache, die mit 
seinem Tode endigte, wird im Buche der Maccabiier II, 1, 13—16 erzahlt, 

wo Nane wohl Anaitis ist. 



DEA SYRIA. 745 

Stieren, das der Juno auf zwei Lowen ')• Zwischen ihnen stand 
ein kleineres Bild der Serairamis; anderswo im Tempel befand 
sich ein Thron des Sonnengottes, weil man von ihm selbst kein 
Bildnifs machen wollte, und ein Bild des Apoll, welcher liier wie 
in Heliopolis bartig und ganz bekleidet war und durch die Bevve- 
gungen seines Bildes Orakel erlheilte. Ferner sah man im Tem¬ 
pel und draufsen an einem grofsen Altare in sellsamer Vermi- 
schung der griechischen und orientalischen Mythologie und Sage 
die Bilder des Atlas, des Hermes, der Eileithyien, der Semiramis, 
der Helena, der Ilekabe, des Paris u. s. w., des Kombabos, wel¬ 
cher das Idealbild der Verschnittenen dieses Orts war, angeblich 
Geliebter der Stratonike, Alexanders d. Gr. und Sardanapals. In 
der Nahe des Tempels befand sich ein grofser Park fiir die ge- 
weihten Thiere, Ochsen, Pferde, Adler, Biiren und Lowen, und 
immer waren grofse Schaaren von Priestern beschaftigt zu 
schlachten, zu spenden, Feuer anzuziinden, fiber dreihundert, 
alle weifs gekleidet und mit einer spitzen Kegelmutze auf dem 
Kopfe. Aufserdem gab es eine grofse Menge von Flotisten, Ver- 
schnittenen und Bajaderen. Taglich wurde zweimal geopfert; 
jabrlieh aber wurden zwei grofse Feste gefeiert, das eine zurEr- 
innerung an eine grofse Wassertlutb, wobei man in grofser Pro¬ 
cession einen heiligen See besucbte, wahrscheinlich vor dem 
Eintritt der Regenzeit, das andre beim Beginn desFriihlings und 
mit Beziehung auf die Wiederkehr der Sonne, bei welcher Gele- 
genheit ein grofser Scheiterhaufen erricbtet und mit vielen Opl'er- 
thieren, Kostbarkeiten und Specereien zuerst durch einen Umzug 
geweiht und dann verbrannt wurde. Namentlich bei diesem Feste 
pflegten die Verschnittenen mit ihren heiligen Tiinzen aufzutre- 
ten, bei denen sie sich verwundeten, stiefsen und entmannten, 
unter der Begleitung einer eigenthiimlichen Musik von Pauken 
und Flbten und unter Absingung gewisser heiliger Gesange. Im¬ 
mer versammelte sich zu solchen Festen eine grofse Menge Volks 
aus Syrien, Arabien, auch vom andern Ufer des Euphrat und aus 
Cappadocien. Aufserdem pflegten aber auch viele ambulante 
Trupps von jenen Fanatikern und Verschnittenen unter diesen 
Volkern, ja bis nacli Griechenland und Italien herumzustreifen, 

* um durch ilire verziickte Tanze und Weissagungen den Dienst 

1) Vgl. die M. des Alexander Sever aus Hierapolis bei Neumann Nu- 

mi vet. II p. 74sq. t. Ill, 2, Eckhel D. N. Ill p. 162, Seidl iiber den Doli- 
chenuscult t. VI, 6. Audi auf den M. von Antiochien und Arados sielil 

man diese symbolischen Thiere. 
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ihrer Gottin zugleicli zu verbreiten und milde Gaben fur sie zu 
sammeln: eine Propaganda welche bei derartigen Culten von je- 
her herkommlich war. Nach solchen Yorbildern werden uns 
diese Geweiheten der syrischen Gottin von Lucian in seinem Lu¬ 
cius Oder der Esel c. 35 und 37 und nach ihm von Apulejus Me- 
tam. VIII p. 571 sqq. beschrieben, wo das scheinheilige und lie- 
derliche Wesen dieser vagabundirenden Bettelpriester mit den 
grellsten Farben gemalt wird. Wenn der Zug in ein Dorf ge- 
kommen, steht der Esel mit dem Bilde der Gottin still und die 
Verschnittenen beginnen mit gelosten Haaren ihre Tanze, wobei 
sie mit dem Kopfe wackeln, den Leib wirbeln, sicb die Arme und 
die Zunge verwunden, endlich aber Geld und Victualien einsam- 
meln, Alles zur Ehre ihrer Gottin. Es sind die Kedaschim der 
Bibel, welche in den spateren Zeiten oft mit den Verschnittenen der 
Grofsen Mutter verwechselt wurden '). Dafs der Dienst der Dea 
Syria auch in Rom und Italien und weiter im Abendlande hin 
und wieder Anklang gefunden hatte, wird sowohl durch die INacli- 
richt von Neros voriibergehenderVorliebe als durch verschiedene 
Inschriften bewiesen, obwohl deren im Vergleiche mit andern 
auslandischen Gottesdiensten nicht viele sind1 2). 

b. Maiuma 

eine Form der syrischen Venus, welche vermuthlich durch den 
Handelsverkelir von Gaza nach Ostia gekommen war3), wo man 
ihr ein beliebtes Friiblingsfest feierte. Es fiel in den Mai, wo 
auch die vornehmeWelt das Meer suchte, wahrscheinlich aut der 
Insel bei Ostia, welche dieser Gottin zu Ehren im Frulding einen 
neuen Sclimuck von Blumen anzulegen scbien und desbalb den 
Namen Libanus Almae Veneris fiihrte. Man lindet denselben 

1) S. Movers Phonicier 1, 678 IF. und das Bild aus dem Columbarium 
der Villa Pamfili bei 0. Jalm in den Abhandl. der Munchner Akademie 1857 

T. II S. 23 ff. 
2) Or. n. 1946 — 48 aus Rom, Henzen n. 5861 aus England, 5861^a 

aus Salona, Mommsen I. N. n. 5763 aus Amiternum, Corp. I. Gr. n. 5372 

aus Syracus. 
3) Den Verkehr zwischen dem romischen Hafen und Gaza bestatigt 

Corp. I. Gr. n. 5892 durch die Inschrift einer von den Biirgern von Gaza 
dem Kaiser Gordian HI im Portus Traiani errichteten Statue. Wahrschein¬ 
lich gab es dort auch ein t. Marnae, eines speciell in Gaza verehrten 

Gottes. 
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Cultus auch in andern Hafen und Handelsstadten, namentlich in 
Constantinopel und Gaza. Vorzuglich aber feierte die Ilauptstadt 
Antiochien Maiuma, auch im Fruhlinge, aber einen ganzen Mo- 
nat hindurch und am meisten bei Nacht, mit Fackeln, Illumina¬ 
tion und scenischen Darstellungen aus dem Kreise des Bacchus 
und der Venus, wobei es an groben Ausschweifungen nicht 
fehlte 1). 

c. Deus Sol Elagabal 

wie dieser Gott auf den romischen Miinzen beifst. Seine Heimath 
war Emesa auf dem Wege von Antiochia nach Palmyra und Da¬ 
mascus, wo er in einem grofsen und prachtigen Tempel verebrt 
wurde, nicht bios von den Syrern und Phoniciern, sondern auch 
von den Konigen und Satrapen der benaclibarten Gegenden, wel- 
che jahrlich kostbare Weibgeschenke darbrachten. Auch hier 
gab es kein Bild des grofsen Sonnengottes, sondern nur das Sym¬ 
bol eines kegelformigen Steins von schwarzer Farbe, der fiir ein 
Diopetes gait und an welchem man gewisse Erhabenbeiten und 
Bilder von besondrer Bedeutung bemerken wollte2). Beide En- 
kel der Julia Maesa, Bassianus, der spatere Elagabal, und Alexinus, 
der spatere Alexander Severus, waren Priester dieses Gottes; na¬ 
mentlich war Elagabal, schon als Knabe durch die Verwandtschaft 
mit Septimius Severus zu dieser Wiirde erhoben, dem Dienste 
seiner Heimath mitLeib undSeele ergeben. Seinem Priesterthum 
und seiner reizenden, durch den priesterlichen Schmuck und die 
glanzende Pracht des Gottesdienstes wunderbargehobenen Schon- 
heit3) verdankte er die Gunst der Soldaten, welche ihn bekannt- 
lich nach dem Tode des Caracalla, fiir dessen Sohn er gehalten 
wurde, durch die Intriguen seiner Mutter und Grofsmutter be- 
stimmt auf den Thron setzten, auf welchem er die Welt mit dem 
seltsamen Schauspiel eines Kaisers uberraschte, der zugleich 
orientalischer Lustbube und fanatischer Priester seines Gottes 
war. Denngleich nach seiner Erhohung machte er es sich zum Be- 

1) 0. Muller Antiqq. Antioch, p. 33, Stark Gaza S. 596, mein Aufsatz 

iiber Ostia in den Lcipz. Ber. 1849 S. 24 A. 124. 
2) S. bes. Herodian V, 3 ff., vgl. Dio LXXIX, 11 und Lamprid. Heliog. 

1 und 3, Iul. Capitolin. Opil. Macrin. 9. Elagabal von und ^3;. 

3) Er war bei seiner Wahl zum Kaiser 14Jahrealt. Herodian ver- 

gleicht sein Bild mit den schonsten des jugendlichen Bacchus. 
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rufe den Elagabal, dessenName auf ihn fibergegangen ist, in Rom 
selbst zum Gotte aller Gotter zu erheben. Er nahm den heiligen Stein 
von Emesa mit sich nacli Rom, weihte ihm unterwegs in einem 
Dorfe am Taurus einen Tempel, den M. Aurel der Faustina zu 
Ehren gestiftet, Caracalla dieser Restimmung wieder entzogen 
hatte 1), und feierte ihn darauf mit gleicher Inbrunst und luxu- 
rianter Pracht in Nicomedien, wo er den Winter zubrachte. Von 
romischer und griechischer Tracht wollte er nichts wissen, im- 
mer ging er ganz in Seide gekleidet und in dem weichlich orien- 
talischen Schmucke seines Priestertbums, immer begleitet von 
der rauschenden Musik der Floten und Handpauken, daher man 
ihn in Rom den Assyrier nannte (in der damaligen Sprache so 
viel wie Syrer) oder Sardanapal und Pseudo-Antoninus. Ja er 
liefs sich in dieser Tracht als Priester neben dem Steine malen 
und schickte dieses Rild nach Rom, wo es im Senate fiber dem 
Rilde der Victoria aufgehangt werden mufste, damit jeder Senator 
beim Eintritt in die Curie seine Andacht vor demselben verrich- 
ten konne; auch befahl er dais alle Magistrate bei offentlichen Ge- 
beten vor alien fibrigen Gottern des romischen Staates den Ela¬ 
gabal anrufen sollten. Als er dann selbst in Rom anlangte, ricb- 
tete er auf dem Palatin, dicht bei dem kaiserlichen Palaste einen 
pracbtigen Tempel2) und Cultus fur seinen Gott ein, in welchem 
er alle heiligsten Heiligtbumer der Stadt Rom versammelte, das 
alte Bild der Grofsen Mutter aus Pessinus und das Feuer der 
Vesta und das Palladium und die Ancilien und andre Heiligtbfi- 
mer, denn es sollte fortan kein andrer Gott sein als Elagabal, dem 
er selbst als Hoherpriester diente; auch von den Juden, den Sa- 
maritanern, den Christen forderte er dieselbe Anerkennung. Rings 
urn diesen Tempel wurden viele Altare gestiftet, wo er jeden Mor¬ 
gen ganze Hekatomben von Stieren und Schafen schlachtete und 
dazu mit den kostbarsten Specereien raucherte, mit den kostbar- 
sten Weinen spendete, so reichlicli dafs sich ganze Strome des 
edlen Weins bildeten, vermiscbt mit dem Elut der Opferthiere. 
Dazu tanzte er syrische Weisen um die Altare in fanatischer Auf- 
regung, Cymbeln und Pauken mit den Handen schwingend, unter 
den Augen des ganzen Senats und der Ritterscbaft, welche ste- 
hend zusaben, wall rend die angesehensten Personen die Dienste 
der Handreichung leisten mufsten. Wie er sich dann selbst ver- 

1) Spartian Carac. 11, Iul. Capitolin. M. Antonin. 26. 
2) Beim Chronogr. v. J. 354 p. 647 ed. Mommsen beifst er das Elioga- 

ballium, bei Hieronymus Eliogabalum templum. Vgl. Becker S. 435. 
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mahlte, so sollte auch sein Gott eine Frau haben, zu welcher 
Ehre zuerst die jungfrauliche Pallas und das troiscbe Palladium, 
dann die „liimmlische Jungfrau11 von Karthago und das alte Bild 
der Dido ausersehen wurde, welches deshalb mit alien Tempel- 
schatzen als Aussteuer zur Vermahlungsfeier in Rom ausgeliefert 
werden mufste. Einen zweiten Tempel errichtete er in seinem 
Park der Vorstadt zur Spes Vetus ]), wohin er jahrlich im Som¬ 
mer seinen Gott in eigner Person auf einem Wagen gelei- 
tete, wie davon verschiedene Miinzen der Zeit eine Ansicht ge- 
ben1 2). Das Fest war mit vielen Spielen, Wettrennen und anderm 
Sinnenkitzel l'iir den Gaumen und das Ohr des grofsen Haufens 
gewiirzt, zu welcbem Bebufe er in jenem Park einen Circus, 
ein Theater und andre Gebaude errichten liefs. Der Kaiser selbst 
ftihrte den mit Gold und Edelsteinen verzierten, von sechs wei- 
fsen Rossen gezogenen Wagen, vor demselben riickwarts einher- 
schreitend, damit sein Gesichl sicb keinen Augenblick von dem 
Steine abwende; das Volk begieitete ibn zu beiden Seiten mit 
vielen Fackeln, Kranze und Blumen werfend; die Ritter und die 
Soldaten zogen vorauf mit alien moglichen Gotterbildern und vie¬ 
len prachtigen Symbolen und Attributen der kaiserlicben Gewalt. 
Es war ein kurzer Rausch, den derWahnsinnige bald mit seinem 
Tode biifste. Nacli demselben wurde der Stein nacli Emesa 
zuriickgefiihrt, wo nochAurelian ihm seine Huldigung darbrachte. 
In Rom und im Occidente sind nur wenige Spuren von diesem 
Cultus iibrig geblieben3), dahingegen die nun folgenden sich 
schon weiter verbreiteten und liinger behaupteten. 

d. Iupiter 0. M. Heliopolitanus. 

wie ibn die romischen Miinzen und Inschriften gewohnlich nen- 

1) In der Gegend der Porta Maggiore, s. meine Regionen S. 131. 
2) Eckhel D. N. VII p. 249 sqq. Diese Miinzen haben die Inschrift: 

Sancto Deo Soli Elagabal. Auf dem Wagen steht der Stein aus Emesa, 
umgeben von 4 Stangen, auf welchen kleinere Steine von derselben Gestalt. 
Andre Miinzen mit der Inschrift Conservator Aug. zeigen den Stein auf 
demselben Wagen und einen Adler mit ausgebreiteten Fliigeln, im Felde 
einen Stern. Noch andre, mit der Inschrift Invictus Sacet'dos Aug. oder, 

Sacerdos Dei Solis Elagabal oder Summits Sacerdos Aug., zeigen den Kai¬ 
ser vor einem lodernden Altare, stehend, in seiner L. einen Palmenzweig, 
am Boden einen Stier als Opfer, im Felde einen Stein. Auch in andern Ur- 

kunden der Zeit nennt sich dieser Kaiser immer den Hohenpriester des Deus 
Sol oder Deus Invictus Sol Elagabal, s. Henzen z. Or. n. 5514. 5515. 7414 a. 

3) Or. n. 1940, 1941. 2161. 
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nen1). Der Stammsitz war das syrische Heliopolis d. i. die Stadt 
des Sonnengottes (Baalbek), welclie zwischen demLibanon und 
Antilibanon auf dem Wege von Byblus nacli Damascus, nicbt 
weit von der Quelle des Orontes lag. Das Bild, welclies angeblich 
aus dem agyptischen Heliopolis stammte, war das eines jungen 
Mannes, dessen Rechte wie die eines Wagenlenkers erhoben und 
mit einer Geifsel bewaffnet war, wahrend die Linke zugleich den 
Blitz und Aebren hielt: welche Attribute diesen Gott also zugleich 
als den Lenker des Sonnenwagens, als den Schleuderer der Blitze 
und als den Spender milden Segens characterisiren 2). In dem- 
selben Ternpel befand sich das in diesen Zeiten sehr beriihmte 
Orakel, welches fur <eine Stiftung des Apollo gait, dessen Bild 
auch bier ein bartiges war und in seinen Attributen zugleich auf 
friedlichen Segen und auf Krieg und Sieg deutete3). Die Orakel 
wurden durch die Bewegungen des auf eine Bahre gesetzten und 
von den Edelsten des Landes gelragenen Bildes des Jupiter er- 
theilt; docli konnte man diesen Gott auch aus der Feme durch 
schriftliche Anfrage consultiren, auf welche er schriftlich ant- 
wortete. Die Syrer nannten diesen von ihnen als hochste mann- 
liche Potenz verelirten Sonnengott Adad, welches nach Macrobius 
den Einzigen und Alleinigen bedeutet4). Neben ihm wurde Atar- 
cratis als hochste weibliche Muttergottin angebetet. Der prachtige 
Ternpel in Heliopolis, dessen Triimmer noch jetzt das Erstaunen 
der Reisenden sind, war von Antoninus Pius erbaut worden. 
Auch in Palmyra, dem alten Tadmor, welches sich in den ersten 
Jahrhunderten n. Chr. als Handelsort in der Wuste hob und m 
der Friedenszeit der Antonine aufserordentlich bliihte, wurden 
diese und andre syrische Gotter verehrt, wie davon sowohl die 
Triimmer ihrer Ternpel als vereinzelte Denkmaler zeugen5). Der 

1) Marini Atti Arv. p. 541, Seidl Dolichenuscult S. 51 f. 
2) Macrob. Sat. I, 23, lOff. Auch auf den phoniciscben und griecbi- 

schen Miinzen von Tarsos, Soli, Mallos u. a. cilicischen Stadten sind die 

Attribute des thronenden Jupiter Aehren und Trauben. 
3) S. die Beschreibung und Auslegung des Bildes bei Macrob. 1, 1/, 

BC. Ein abnlicher Apollo auf einer M. von Tarsos bei Liebe Gotha Numm. 

p. 288. Ein Orakel des Zeiig B fjlo; zu Aparaea, Dio LXXVIT, 8, 40. 
I 4) Es ist der syrische Hadad, s. Zachar. 12, 10 und die Aaclnyeisun- 

gen bei Movers Phonizier I, 196, II, 1, 513. Auch Plin. II. N. XXXVII, 11, 
71 nennt ihn einen syrischen Gott, Hesycli. v. ASaSovg einen phrygischen, 

der hermaphroditisch gedacht werde. 
5) Verschiedene Denkmaler Palmyrenisclier Abkunft in Rom nennen 

den Sonnengott Malachbelus und feiern neben ihm bald den mannlichen 
Mondgott (Aglibolus) und die Astarte in Gestalt einer Cypresse, bald den 
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Jupiter von Heliopolis und der ihm wahrscheinlich nah verwandte 
Jupiter von Damascus hatte in Italien namentlich in Puteoli eine 
kleine Gemeinde, welche meist aus Kaufleuten von Berytos be- 
stand * 1). Andre Denkmaler weisen nach Rom, nach Siebenbiir- 
gen, nach dem sudlichenFrankreich und nach Numidien2). Weit 
mehr verbreitet war im Occident der nah verwandte, aber dem 
kriegerischen Geiste der Legionen besser entsprechende 

e. Iupiter 0. M. Dolichenus 

dessen Heimath Doliche ist, eine Stadt im nordlichen Syrien, die 
auf einem fiir den Handelsverkehr von Syrien, Mesopotamien, 
Armenien, Cappadocien und Cilicien sehr wichtigen Punkte lag 
und uberdies durch ihre Bader und Heiligthumer lockte3). Strabo 
gedenkt dieser Stadt noch nicht, erst in den Zeiten der Antonine 
scheint sie sich zu grofserer Bedeutung erhoben zu haben. So 
mag auch der Cultus des Iup. Dolichenus, iiber dessen Entste- 
liung wir nichts Naheres wissen, der jiingste von alien diesen sy- 
rischen Jupitersdiensten sein. Die bildliche Darstellung ist in 
einigen Punkten der von Heliopolis und Hierapolis verwandt, in 
andern erinnert sie mehr an den kriegerischen Zeus der Be- 
volkerung von Kleinasien 4). Immer ist es das Bild eines Man- 

romischen Sol Invictus und den verscbleierten Saturn mit derHarpe,welcher 
auch auf afrikanischen Denkmiilern der gewohnliche Stellvertreter des Baal 
ist, s. F. Lajard Monum. d. Inst. 1847 pi. XXXVIII, Annali p. 47sqq., 
Culte du Cypres pyramidal 1.1—III p. 11 sqq. Vgl. die Inschriften im Corp. 
I. Gr. n. 4480 und 6015 und die ahnlichen Namen des Zeus in Beroa ib. n. 

4450. 4451. 
1) Mommsen I. N. n. 2474—2476 und 2488 Imp. Caesari Divi Neriae 

F. Nervae Traiano — cvltores Iovis Heliopolitani Berytenses qui Puteolis 
consistent. Vgl. ib. n. 2516 L. Capurnio Capitolino etc. mercatores qui 
Alexandr. Asiai Syriai negotiantur. Auch tyrische Kaufleute mit einhei- 
mischein Gottesdienste hatten dort eine Niederlassung s. Corp. 1. Gr. n. 
5853 und Mommsen in den Leipz. Berichten 1850 S. 57 If. So wurde auch 
der arabiscbe Dusares in Puteoli verehrt, Mommsen I. N. n. 2462, Henzen 
n. 5828, wahrscheinlich von Kaufleuten aus dem petriiischen und nabatai- 

schen Arabien, welches die Heimath dieses Dienstes ist. Vgl. iiber ihn Mo¬ 

vers Phonizier I, 337, Stark Gaza S. 572. 
2) Or. n. 49 (1712), 1245, Henzen n. 5485, 5632, 5633, L. Renier 

Inscr. de l’Algerie I n. 143. 
3) Marini Atti Arv. p. 538—542, I. G. Seidl iiber den Dolichenuscult, 

Wien 1854, I. Becker in den Ileidelb. Jbb. 1854 S. 487—496 und im Ar- 

chiv f. Frankf. Gesch. und Kunst H. 6, Frankf. 1854 S. 6 IF. 
4) Vgl. das Bild des Jupiter mit der Axt in der R., dem Blitze in der 
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nes in romischer Kriegsrustung, welcher auf emem ausschreiten- 
den Stiere von kraftiger Bildung steht. Einige Denkmaler zeigfen 
ilm jugendlich und mit einer Strahlenkrone, andre bartig und 
mit den Attributen des Blitzes und eines Doppelbeils •), alle in 
der Umgebung der Siegesgdttin und des Adlers. Mehrere In- 
schriften verbinden seinen Namen mit dem des Jupiter von He¬ 
liopolis, andre nennen neben ihm die syrische Juno oder eine eigne 
Iuno Dolichene, andre den Sol, den Hercules, die Diana. Oflen- 
bar ist der Slier nach Anleitung des Gottesdienstes zu Hierapolis 
zu erklaren, das Doppelbeil nach Analogie des Zeus Stratios und 
des lydischen und tarsischen Hercules. Jedenfalls ist auch dieser 
Jupiter als eine hochste Macbt des Himmels, speciell als Sonnen- 
und Donner-Gott gedacht worden, einerseits streitbar und sieg- 
reich, andrerseits segnend und befruchtend, ja selbst dem Heu- 
gott Aesculapius verwandt, mit welcbem sein Name mehr als 
einmalverbunden wild* 1 2). Indessen scheint diekriegenscheAulfas- 
sung vorgeherrscht und er sicb vorzuglich dadurch den Legionen 
empfohlen zu haben, welche diesen Gottesdienst wie die Myste- 
rien des Mithras auch im Occident sehr weit mit sich herumge- 
tra^en haben, durch Siebenbiirgen und Ungarn bis nach Karnten, 
Stemrmark, Tirol und in das Gebiet von Venedig und the Lom- 
bartlei, ia bis an den Main und Rhein und nach England und 
Algier. Doch hat auch der Handel zu seiner Verbreitung beige- 
tragen, daher auch das siidliche Italien, namentlich Puteoli, an 
Votivsteinen dieses Dienstes reich ist und im sudlichen Frank- 
reich Marseille ihn kannte. So gab es auch in Rom em angese- 
henes Heiligthum dieses Gottes, mitten in der Stadt, auf dem 
Aventin, wo das Dolocenum der Regionen nichts Anderes ist als 
das durch zahlreiche Inschriften bestatigte Heiligthum des Iup. Do- 
lichenus3). Dasselbe bestand schon unter Commodus, scheint 
aber unter Septimius Severus und seinen Sohnen zu besonderem 
Anselm gelangt zu sein, da mehrere Weihungen pro salute 
L. Septimii Severi, seiner Gemahlin und seiner Famihe vorhan- 

L., welches nach einem Relief aus Ninive abgebildet ist bei Layai'd Nini- 

veh and its Remains II p. 451. 
1) Oder die R. erboben, in der L. den Blitz. Statt des Doppelbeils ha 

er einxnal eine Traube oder Bluine in der Hand. . 
2) S. Seidl n. 29 aus Herinannstadt: /. 0. M. D. ex proscnpto 

Nwn. Jesculapii und die wiederbolten Dedicationen Pto salute, vgl. die 

Inschrift aus Lambaese bei Renicr 1 n. 144 und 145 I. 0. M. Dohc 

lapio Ysiae ceterisque Diis immort. 
3) S. die Regionen d. St. R. S. 202. 

. Dolic. Aescu- 
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den sind, namentlich aus der Zeit wo dieser Kaiser mit seinen 
Sohnen in Syrien beschaftigt oder von dort gegen die Farther 
aufzubrechen im Begrifle war. Andre Dedicationen fallen in die 
Zeiten des Gordian, Aurelian und Diocletian. Endlich 

f. luno Caelestis 

oder Virgo Caelestis von Karthago, die alte Burggottin der Dido, 
welcbe im dritten punischen Kriege formlich evocirt und nach 
Rom iibertragen wurde *), unter den Kaisern aber mit dem von 
neuem aufbluhenden Karthago von neuem zu Ehren kam. Es ist 
die Astarte der Phbnicier, wie sie besonders in Sidon mit gro- 
fsem Glanze verehrt wurde, die weibliche Macht des Himmels, 
welcbe fiber Mond und Sterne, fiber Blitz und Regen gebietet, 
eine jungfrauliche, strenge und fanatische Gottin, daher sie mit 
der Diana, der Juno, nicht selten auch mit der phrygischen Cy- 
bele identificirt wurde, aber auch Liebesgottin, daher man sie 
auch Venus Caelestis nannte, wie sie in der Mythologie durch 
Dido und Anna vertreten und im Cultns bei gewissen Gelegen- 
heiten mit lasciven Gebrauchen und Gesangen verherrlicht 
wurde1 2). Ibr Bild sehen wir auf karthagischen Kaisermfinzen 
z. B. denen des Septimius Sev. und Caracalla 3): eine Gottin wel- 
che auf einem laufenden Lowen thront und in der R. den Blitz, 
in der L. eine Lanze ffihrt; neben ihr erinnert ein Pels, aus wel- 
chem Wasser hervorquillt, an den Segen der Hohe, urn den sie 
in Karthago und ganz Afrika angegangen wurde4). Denn durch 
ganz Afrika wurde sie verehrt und als die himmlische Gottin 
(Urania) und als Herrin der himmlischen Ileerschaaren (14gtqo- 

(XQ%rj) angerufen, obwohl man sie gewohnlich eine Mondgottin 
nannte5). Auch fur eine lleilgottin und hochste Schicksalsgottin 

1) Serv. V. A. XII, 841 constat bello Punico secundo exoratam Iu- 
nonem, tertio vero bello a Scipione sacris quibusdam etiam Romani esse 
translatam. Vgl. S. 257 und 468, 2. 

2) Augustin C. D. II, 4 und 26. Die Venus von Sicca bei Val. Max. II, 
G, 15 ist vennutlilich dieselbe Gottin. 

3) Eckhel D. N. VII p. 183sq. Vgl. Apulei. Met. VI p. 388 Magni Io- 
vis germ ana et coniuga, — site celsae Cavthaginis, quae te Virginem ve~ 
dura leonis caelo comrneantem percolit, bcatas sedes frequentas, und Zoega 

Bassir. I p. 91. 
4) Tertuli. Apolog. 23 ist a ipsa Virgo Caelestis pluviarum polh- 

citatrix. 
5) Herodian V, 6, vgl. Horat. Od. II, 1, 25 luno et deorum quisquis 

Preller, ROm. Mythol. 48 
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o-alt sie, daher ihre Hierodulen in Karthago als Weissagerinnen 
aufzutreten pflegten, auch fiber politische Angelegenheiten und 
die Zukmift des Reichs, so dafs das leicht erregbare Yolk durch 
ihre Sprfiche mehr als einraal in wilde Gahrung versetzt wurde* 1)- 
Wie sehr diese Gottin in den sinkenden Zeiten auch in Rom und 
Italien Anklang gefunden hatte, bevveisen die Inschriften, in wel- 
chen sie bald Caelestis schlechthin, bald Virgo Caelestis, Rona 
Dea Caelestis, luno, Diana, Venus Caelestis, Invicta Caelestis Ura¬ 

nia u. s. f. genannt wird2). 

5. Sol Invictus und die persischen Mithrasmysterien. 

Es ist ein Lieblingsgedanke dieses Zeitalters dafs es eine 
hochste gottliche Macht der natfirlichen, geistigen und sittlichen 
Ordnung derDinge gebe, vvelche sich sinnlich in der Eischeinung 
der Sonne darstelle. Daher die Deutung der Gotter fast von alien 
Nationen auf den Sonnengott, des Serapis, des Adonis, des Attis, 
des syrischen Zeus, des persischen Mithras, des griechischen 
Apollo u. s. w. Zugleich bekam dieser Glaube eine eigenthfimli- 
che politische Wendung dadurch dafs die romischen Kaiser ihn 
sich zu eigen machten, als ob der Kaiser die hochste Macht auf 
Erden sei wie der Sonnengott am Himmel: ein Glaube welcher in 
den alten orientalischen Reichen Aegyptens, Mediens und Per¬ 
sons von jeher geherrscht hatte, in dem romischen Reiche aber, 
vermuthlich nach dem Vorbilde des damaligen Perserreichs, zu- 
erst durch Aurelian einen bestimmteren Ausdruck bekam. Aure- 
lian war aus Sirmium in der Gegend von Relgrad gebfirtig und 
geringer Herkunft, einer von jenen glficklichen und ttichtigen 
Generalen, denen das romische Reich zuletzt anheimfiel. Seine 
Mutter soil Priesterin bei einem Tempel des Sonnengottes in je- 

amicior Afris. Tertull. Apolog. 24 Unicuique etiam provinciate et civitati 
suus deus est, ut Syriae Aslurtes, ut Arabiae Dusares, ut Noricis Belenus, 
ut Africae Caelestis, ut Mauretaniae reg uli sui. 

1) Iul. Capitolin. Pert. 4, Opil. Macrin. 3, vgl. Treb. Pollio XXX tyr. 
29 Afri Celsum Imperatorem appellarunt peplo Deae Caelestis ornatum 
und Pbilastri de Haeres. 15 Alia haeresis est in ludaeis, quae Reginam 
(adorabat), quam etFortunam Caeli nuncupant, quant et Caelestem vacant 
in Africa. 

2) Fabr. p. 637. 667, Or. n. 1942ff., Henzen n. 5859. 5860 u. A. Vgl. 
Miinter Rel. d. Karth. S. 62, Movers Plionicier 1, 604ff., II, 1, 362, 2, 92ff. 
Auch auf Malta wurde diese Gottin als luno verehrt, s. Cic. in Verr. IV, 46, 

103, Val. Max. I, 1 ext. 2. 
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ner Gegend gewesen sein; Aurelian gefiel sich spater darin fur 
einen Sohn eben dieses Gottes zu gelten, welcher seine Zukunft 
friih verkiindigt und ilm in alien Gefahren vaterlich behutet babe. 
Sein Bild glaubte er in dem des Sonnengottes einer Schale wie- 
derzuerkennen, die man ihm bei einer Gesandtschaft in Persien 
uberreichte, dergleichen sonst nur von dem Konige der Perser an 
die romischen Kaiser iiberreicht zu werden pflegten. Hernach in 
der entscheidenden Schlacbt gegen die Zenobia, welche in der Nahe 
von Emesa geliefert wurde, soli der Sieg durch eine gottliche 
Erscheinung gewonnen sein, deren Bild dem Aurelian gleich dar- 
auf in dem Tempel des Elagabal zu Emesa begegnete 1). Daher 
seine grofse und freigebige Fiirsorge sowohl fur diesen Tempel, 
den er von neuem baute und mit kostbaren Weihgeschenken 
uberhaufte, als fiir den Sonnentempel in Palmyra; daher die Stif- 
tung eines neuen Sonnencultus in Rom. Auch hier war der 
Tempel ein sehr grofser und prachtiger; wahrscheinlich haben 
sich die zu dieser Anlage gehorigen Gebiiude vom Garten Colonna 
am Quirinal bis zu der darunter gelegenen Piazza S. S. Apostoli 
hinuntergezogen. Er war nach oriental!schem Geschmack deco- 
rirt und in seinem Innern mit vielen Bildern, Gemalden, Teppi- 
chen, kostbaren Gewandern, namentlich aber mit den Spolien 
Palmyras verziert; das Bild des Sonnengottes scheint ein doppel- 
tes gewesen zu sein, sowohl das des syrischen Baal, wie es ihm 
bei Emesa erschienen war, als das des gewohnlichen Helios oder 
Sol2) d. h. des Wagenlenkers mit dem strahlenden Haupte, wie 
er auf den Munzen der romischen Kaiser von Commodus bis 
Constantin3) als Sinnbild der hochsten Weltmacht und Schutz- 
gott des Kaisers sehr oft erscheint. Auch die Munzen Aurelians 
sind reich an Beziehungen zu diesem Gotte; sie nennen ihn bald 
mit seinem gewohnlichen Namen Sol Invictus bald Dominus Imperii 
Romani d. h. den eigentlichen und gottlichen Herrn und Vorsteher 
des romischen Reichs, wahrend Aurelian selbst sich auf denselben 
Munzen nennt Deus et Dominus natus Aurelianus Augustus oder 
Restitutor Orbis, Restitufor Orientis u. s. w., also gleichsam fiir 

1) Flav. Vopisc. Aurelian 5. 25. 
2) Zosiinus I, 61 lRUov ts xul BrjXou xctfhSQvGns ayakfxaTa. 

Ueber die Lage des T. s. Becker Handb. I S. 587 If., meine Regionen 
S. 137. Es wurden von Aurelian fiir diesen Dienst eigne Pontifices Solis 
eingesetzt, im Gegensatze zu welchen sich die iilteren Pontifices maiores 

oder Pon tifices Vestae nannten, s. Marquardt IV S. 92 und 195. 
3) S. bei F. Lajard introd. a l’etude du culte etc. de Mitbra pi. CII. 

Von den Miinzen Aurelians s. Eckhel D. N. VII p. 482 sqq. 

48* 
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den incarnirten Sonnengott, der auf Erden Ordnung schafft, ge- 
halten wissen wollte >)• Sol Invictus heifst er als der unbesieg- 
bare, immer von neuem iiber Nacht und Winter triumpbirende 
Held und Konig der himmlischen Heerscbaaren, den man nach 
dem Yorbilde der Phonicier und Perser urn die Zeit des kiirze- 
slen Tages, in Rom am 25. Dec. feierte1 2). Unter Diocletian er- 
lebte diese abstracte Reichs-Sonnenreligion ihre hochste Rluthe 
und selbst Constantin scheint trotz seines Anllugs von christli- 
chem Glauben im Wesentlichen diesem politisch wohlberechneten 
Glauben an den Sol Invictus, den Gott der Gotter, den Konig der 
Konige anhangig geblieben zu sein, bis Julian ihm noch einmal in 
seiner merkwurdigen Rede auf den Sonnenkonig, wo er sich 
selbst den stellvertretendenDiener dieses hdchsten Konigs Uennt3), 
zu empfeblen wagte. 

Neben diesem kaiserlichen und abstracteren Sonnencultus 
fehlte es nicht an popularen Formen desselben Glaubens, welche 
auf dem Wege des Aberglaubens und einer gelieimen Weihe dem- 
selben Zuge des Zeitalters entgegenkamen; in welcher Hinsicht 
die weit verbreiteten Mithrasmysterien von besonderm Inter- 
esse sind. Sie sind altpersischen Ursprungs, hatten sicb aber 
im Laufe der Zeit, wie alle diese Gottesdienste, durch Synkretis- 
mus und Ueberhaufung mit Symbolik und Ascetik sehr veran- 
dert. Mitra oder Mitlira ist ein altarischer Gott des Lichts, den 
auch die Hymnen der Veda’s kennen. In dem an ihn gericbteten 
Hymnus der Zendavesta ist er die hochste Macht des geschaffenen 
Lichtes, welche zugleich eine physikalische und eine moralische 
Redeutung hat, die des allsehenden, allgegenwartigen, Alles durch- 

1) Noch ehe er Kaiser wurde, soil Aurelian, als Valerian ihn wegen 
seiner Dienste gegen die Gothen auszeichnete, gesagt haben: Dii faciant el 
deus certus Sol ut et Senatus de me sic iudicet. Flav. Vopisc. 14. 

2) Nach dem Kal. Constant, z. 25. Dec. N(atalis) Invicti. Vgl. lulian 
Or. IV p. 156 tt.q'o tijg vso[xr\vCag evlbtwg /uera tqv Tsltvialov tov Kqo~ 
vov fxrjva noiou^iv lLUM tov ntQiifav^GTcaov nycova, TrjV iooTrjV HlC(o 
xaTcti[vr)[A(OKVTeg!dviy.riTcp. Nach Julian folgte dieses Fest (Tcc'Hkta) un- 
mittelbar auf die Saturnalien. Derselbe spricht ib. p. 155 von tetraeteri- 
schen Spielen, ctyoptv'HlCM TSTQaeTrjoncovg ccywvcig. Nach dem Chro- 
nogr. v. J. 354 und Hieronymus stiftete Aurelian den ersten agon Solis in 
Rom. Der Zeit nach entspricht jenem Feste des Sol Invictus das Fest des 
Mithras bei den Persern und das der syiQGig 'HQaxkiovg in Tyrus. 

3) Or. IV p. 130 ed. Spanh. y.cd yaQ tlyu tov (Ictoitewg onadog 

‘HXiov. In Dresden sah man am 19. Mai 1812, ehe Napoleon nach Rufsland 
aufbrach, im Theater einen Sonnentempel mit der Inschrift: ,,Weniger 
grofs und gliinzend als Er ist die Sonne “. 
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dringenden Geistes, und die der personificirten Wahrheit und 
Treue, des Wahrers von allem Verkehr unter den Menschen, des 
Schutzes aller Armen und Unterdriickten. Zugleich ist er ein 
Konig fiber alle Geister, die er durch Nacht und Tod zur Unsterb- 
lichkeit fiihrt, aucli ein streitender Held und Gegner aller finstern 
Damonen, daher er als Krieger auf gewaltigem Schlachtwagen, 
mit goldenem Helm und silbernen Panzer, mit einem Gefolge von 
verwandten Genien des Licbtes und der Wahrheit einherfahrend 
gedacht wurde1). Aus andern Quellen des persischen Altertbums 
wissen wir dafs aufErden speciell die Konige ein Bild und eifrige 
Verehrer des Mithras waren, wie sie denn auch gewohnlich bei ihm 
schwuren2), ferner dafs um die Zeit des kiirzesten Tags, wo auch 
wir das neue Jahr feiern, ein Mithrasfest begangen wurde, bei 
welchem wieder die Konige besonders hervortraten3) und welches 
sich noch jetzt bei den Persern in dem sechstagigen Feste Mih- 
ragan bebauptet hat. Es lag also selir nahe ihn mil dem fiber 
Nacht und Winter triumphirenden Sonnengotte zu identificiren, 
wie dieses spater wirklich gescbah4), wo man ihn deshalb auch 
den Mittler nannte d. h. den Mittler zwischen Licht und Finster- 
nifs, Ormuzd und Ariman. In der allgemeinen Gahrung undVer- 
miscbung der Religionssysteme, zu welcher erst das Persische 
Reich, dann das Alexanders d. Gr. und der Diadochen Veranlas- 
sung gab, mag sich aus solclien Anfangen der mystische Dienst 
und Bilderkreis des Mithras ergeben haben, wie wir ihn aus den 
spateren Schriftstellern und Denkmalern kennen. In der helle- 
nistischen Culturperiode liifst sich sein Name von Syrien bis 
nach Athen und der Insel Thera nachweisen 5 j, wahrend die Ko¬ 
nige von persischer Abkunft, die des Pontus und spater die der 
Partber, sich oft nach ihm benennen und die indisch griechischen 
und indisch scythischen Mfinzen des bactrischen Reichs unter 
andern Gottern auch den Mithras als Sonnengott zeigen, eine Ge- 

1) F. Windisclmiann, Mithra, ein Beitrag zur Mythengesch. des Orients, 
Lpz. 1857 (Abb. der D. Morgenl. Ges.) 

2) Xenoph. Cyrop. VII, 5, 53, Oecon. IV, 24, Plutarch Artax. 4 und 

die wichtige Stelle bei Plut. Alex. 30, wo Darius zu einem Eunucben sagt, 

tl jurj xcd Gv /uera rrjs ITsQGoiiv jv/r)g /uaxedovtCeiS, ?u dtGnoT^g 
iyw /taquos, dn£ fxoi Gffto/usvos MC&qov zs cf wg ptya y.al dt^utv /?«- 

GllUOV. 

3) Athen. X p. 434 D, Strabo XI p. 530. 
4) Strabo XV p. 732, Plut. Is. et Os. 40, vgl. Hesycb. Mt&Qag 6 SjXiog 

TiKQCi TTinGaig und Ml&Qrjg 6 noanog h H^oGuig 9eog. 

' 5) S. meine Abb. iiber Oropos, Leipz. Bericbte 1852 S. 18G. 
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stalt in orientalischen Gewandern, die nun schon sehr an den 
Mithras der gewohnlichen Denkmaler erinnert1). 1st der Hoh- 
lencultus des Mithras wirklich in Persien entstanden, wie alte 
Schriftsteller versichern2), so wiirde auch dieWeihe des Mithras 
ein Product des dortigen Priesterthums sein, denn beide, diese 
Weihe und jene Hohle, hangen aufs engste zusammen. In der 
romischen Welt wurde dieser neue Gottesdienst zuerst zur Zeit 
des Pompejus bei den Seeraubern bemerkt, welche ihre Pliinde- 
rungen iiber das ganze mittellandische Meer ausgebreitet hatten. 
Sie sollen von Cilicien her, wo ihre Heimath war und Tarsos 
auch spater ein Mittelpunkt des Mithrasdienstes blieb, diesen Cul- 
tus zuerst dem Abendlande raitgetheilt haben 3). Dafs er sich 
zwischen dem ersten und zweiten Jahrhundert n. Chr. beieits m 
Rom festgesetzt hatte, beweisen die romischen Mithrasdenkmaler, 
unter welchen verschiedene von recht guter Arbeit sind 4 5). Un- 
ter Hadrian und den Antoninen scheint er vollends in Schwung 
gekommen zu sein, obgleich diese Weihe unter den zahlreichen 
Geheimdiensten der Art wegen ihres barbarischen Ursprungs 
und ihrer rohen und uberladenen Symbolik eine der am wenig- 
sten geachteten war 5). Erst unter der Militardespotie des Se- 
ptimius Severus und seiner Sohne gehorte dieser Cultus zu de- 
nen der Domus Augusta6) und immer scheinen nach den erhal- 

1) o Muller iu den Gdtt. Gel. Anz. 1S38 n. 24 S. 229ff. und danach 
Creuzer z. Archaol. 2 S.295ff. Die buddhistische Toleranz diesen 
nach Indien verpflanzten Mithrascultus auch spater begiinstigt, s. A.'Weber 
indische Skizzen S. 103 ff. Auch der Deus Lunus auf dem zu Boden ge- 
streckten Stiere auf einem Votivrelief aus Koula in Phrygien bei Texier 

Asie Mineure I. 51. 52 ist eine dem Mithras verwandte Gestalt. 
2) Eubulus b. Porphyr. de antr. Nymph. 6, vgl. Celsus bei Ong. c. Cels. 

VI p. 290 Spencer. Eubulus wird als ein Schriftsteller, welcher „die Ge- 
schichte des Mitbras£‘ in mehreren Biichern beschrieben habe, auch bei Por- 

phvr de Abstin. IV, 16 und bei Hieronym. adv. Iovin. II, 14 citirt Aulser 
ihm hatte Pallas iiber die Mithrasmysterien geschrieben, jedenlalls vor 

Hadrian, s. Porphyr. de abstin. II, 56. . . 
3) Plut. Pompei. 24 und die M. des Gordian aus Tarsos bei Lajard 

t. CII n. 13. . . . P , 
4) Unter den Dichtern spielt zuerst Statius unter Domitian aul den 

Mithrasdienst an, Theb. I, 716£f. . T. „ 
5) Origines c. Cels. VI p. 290 macbt es seinem Gegner zum Vorwurf 

dafs er nicht die Eleusinien oder sonst bei den Griechen angesehene My- 
sterien mit dem Christenthum verglichen habe, sondern die persischen Mi¬ 
thrasmysterien, eine aigeatg aar^orarr]. Bis Hadrian scheinen in diesen 
Mysterien sogar Menschenopfer herkommlich gewesen zu sein, s. Porphyr. 

de abstin. II, 56, Ael. Lamprid. Commod. 9. 
6) S. die Inschr. bei Marini Atti Arv. p. 529 u. Or. n. 23o0. 



MITHRASMYSTERIEN. 759 

tenen Denkmalern zu urtheilen die romischen Legionen eine be- 
sondre Vorliebe fiir ihn gehabt zu haben. Ueberdies bracbte es 
der letzte und schon verzweifelte Kampf des Heidenthums mit 
dem Christenthume mit sich dafs die Anhanger von jenem sich 
vorziiglich solchen Mysterien anschlossen, welche mit dem Chri- 
stenthum eine gewisse aufsere Aehnlichkeit und auch wohl man- 
che Gebrauche, z. B. die Taufe, eine Art Abendmahl, das Bild 
der Auferstehung 1), von dort entlehnt hatten. Gewifs ist dafs 
„die schwarzen Mithrashoblen“, deren noch der cliristliche Dich- 
ter Paulinus von Nola zu Anfang des 5. Jahrh. gedenkt, sich in 
Rom, Constantinopel und Alexandrien unter den letzten Ago- 
nieen des Heidenthums behauptet hatten. 

Eben jene zahlreichen Denkmaler der Mithrasmysterien, 
welche entweder in solchen Hohlen wirklich gefunden sind oder 
eine gleiche Cultusstattevoraussetzen lassen, sind zugleich diewich- 
tigsten Quellen unsrer Kenntnifs von denselben. Sie haben sich so- 
wohl im sudlichen Italien gefunden2) als in Rom, wo es wenigstens 
zwei Mithrashohlen gab,und in Ostia,ferner im nordlichen Italien,in 
Tyrol, in der Gegend von Wien, in Siebenbiirgen, bin und wie- 
der am Neckar und am Rhein, auch im sudlichen Frankreich in 
der Gegend von Vienne und Lyon, endlich in England und in Nu- 
midien: so dafs wir also hier noch einmal einem durch den 
ganzen romanischen Occident verbreiteten Gottesdienste begeg- 
nen3). Fassen wir die wichtigsten Thatsaclien dieser Bildwerke 
und Denkmaler zusammen, so ist Mithras immer die Hauptfigur, 
eine jugendliche Erscheinung in dem nationalen Anzuge der 
Meder, Perser und Armenier4). Seine Bedeutung ist die des 
Sonnengottes, speciell des Sol Invictus d. h. des streitenden, aus 
dem Kampfe mit den Machten der Finsternifs immer von neuem 

1) Justin. M. Apol. I, 66, Tertull. d. Baptism. 5, De praescr. 

Haeret. 40. 
2) Mommsen I. N. n. 3574. 5705. 5706. 5941. 
3) Eine Uebersicht iiber sammtliche Denkmaler giebt Zoega Abhand- 

lungen S. 146ff., 394 If., vgl. Bassir. t. 58 T. II p. 14—31, eine Sammlung 
der Bilder F. Lajard introduction a l’etude du culte public et des mysteres 
de Mitbra P. 1847 pi. LXXIVsqq. Aufserdem sind zu vergleichen Me- 
moire sur le culte de Mithra par Jos. de Hammer publie pari. Spencer 
Smith P. 1833 und Creuzer iiber das Mitbreum von Neuenheim bei Heidel¬ 
berg 1838. D. Schrr. II, 2, 279IF. Die wichtigsten Inschrifteu bei Orelli- 

Henzen n. 1908 If., 2340 ff., 5844 If., 6038If. t ^ , , , 
4) Lucian Gottervers. 9 6 Mi'dQrjg IxeTvog o Mi]Oog, o iov y.avow 

Xtt\ ri]V tmQav, oudf mnvftuv rfj (pcorij. Vgl. Iup. Tragoed.8, Zoega a. 

a. O. S. 152, Creuzer z. Archaol. 2 S. 314. 
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siegreich hervorgehenden 1). Eben deshalb ist er als ein Kam- 
pfender und Ueberwindender dargestellt, nehmlich in deni Au- 
genblicke wo er mit seinem Dolch einen Slier niederbohrt, wei¬ 
gher nach seiner aufserlicben Aufl'assung und Gruppirung genau 
dem Opferstiere der Siegesgbttin (NUt] fiov&vTOvoct), einer be- 
liebten Gruppe der iilteren griecbischen Kunst entspricht. Ueber 
die Bedeutung dieses Stieropfers ist eben so wenig ins Klare zu 
komnien wie fiber die der phrygischen Taurobolien, welche sich 
mit den Mithrasmysterien mannichfach bertihren, und die jener 
alten symbolisclien Darstellung des den Stier fiberwindenden 
Lowen, von welcher Gruppe die orientalische Symbolik so oft 
Gebrauch macht, u. a. an der Treppe des Palastes von Persepo- 
lis. Hochst wahrscheinlich bedeutet der Lowe so gut wie Mi¬ 
thras die Sonne2), der Stier vermuthlich die der himmlischen 
Natur der Sonne und des Lichtes entgegengesetzte und wider- 
strebende irdische Natur mit ilirer fruchttragenden Kralt3), aber 
auch mil ihrem wilden Stfirmen und Fluthen, welches von dem 
Sonnengotte, dem Vater und Schopfer aller Dinge, erst fiberwun- 
den werden mufs, ehe Ordnung und Erlosung in die Welt 
kommt. Daher der Kampf in der Hohle, welche so wesentlich 
der Schauplatz dieses Kampfes und der Mithrasweihe ist, dafs 
auch sein Iieiligthum immer eine Hohle (oTiijlcuov, spelaeum) 
sein mufste, doch wohl als Sinnbild des Dunkels aus welchem er 
immer von neuem hervortrilt um der Welt zu leuchten und sie 
zu beherrschen. Daher Mithras in diesen Diensten selbst als o 
ex Tthqccg, der aus dem Felsen, aus der tiefen Bergschlucht Ge- 
borne angerufen4) und auch der Zeit nach sein Triumph in die 

1) Bald heifst es in diesen Dedicationen Solilnvieto, bald Soli Invicto 
Mitbrae, bald schlechthin Invicto, auch Deo Soli oder Numini Invicto Soli 

Mitbrae. Vgl. C. I. Gr. n. 600S1F. aus Rom, wo u. a. 'HlCm 
2) Mithras erscheint bin und wieder selbst als Lowe oder mit einem 

Lowenkopf, s. Welcker z. Zoega S. 412, Creuzer a. a. 0. S. 296 Anm. 
3) Daher der Schwanz des Mithrasstiers auf den Denkmalern in einen 

Biischel Aehren ausgeht, was an den kosmischen Urstier des Bundehesch 
erinnert, der aber doch sonst nicht gemeint sein kann, vgl. Zoega S. 123. 
Mithras selbst wird hin und wieder (iovy.lonos und abactor bourn genannt, 
Porphyr d. antr. nymph. 18, Iul. Firm. 5 p. 6 B., was an den Raub der 
Sonnenrinder und den Kampf um dieselben erinnert und zu einer andern 

Deutung fiihren konnte, vgl. Windischmann a. a. 0. S. 65. 
4) Iustin. M. dial. c. Tryph. 70 orav oi tk tov MlO-qov /uyorr]- 

Qia nciQCid'idovTag XiywGiv lx nerpas yeytvijo&cu umov xal anr\kuiov 
xccXwdL rovronov, ev&a fxvslv xovg nu&o/xlyovs ctuTw nccQa^id'ovaiv 
etc. Daher der &eog lx nSTQag b. Iul. Firm. 20 u. A. In einer zu Carnun- 
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Jahresepoche verlegt wurde, wo das Licht den Sieg iiber die Fin- 
sternifs gewinnt, entweder in die des neuen Jahres oder in die 
der Friihlings-Tag- und Nachtgleiche '), wo die Perser ihr New- 
ruz d. h. den neuen Tag (den alteren Jahresanfang im Marz) 
feiern; wie denn auch die Einweihung in die Mitlirasmysterien 
den vorhandnen Denlunalern zufolge gewohnlich in dieser Jah- 
reszeit vorgenommen wurde, entweder im Marz oder im April. 
Auch passen zu dieser Aulfassung die tibrigen Figuren, mit wel- 
chen die Hauptgruppe auf den Mithrasdenkmalern umgeben ist, 
namentlich die beiden kleineren, wie Mithras gekleideten Gestal- 
ten mit gehobener und gesenkter Fackel, welche Auf- und Un- 
tergang bedeuten, wie oben in den Ecken die Brustbilder von 
Sol und Luna. Dagegen sind andere Gleichnisse wieder schwer 
verstandlich, besonders die vielen Thiere, zahme und wikle, 
reine und unreine, welche bei deni Stieropfer zugegen sind und 
zum Theil von seinem Blute kosten; vielleicht sollen sie die ver- 
schiedenen Arten und Geschlechter der irdischen Natur ausdrii- 
cken, welche wie diese verganglich, sundhaft und der Erlosung 
bedurftig sind. Jedenfalls hatte sowohl das Stieropfer der Mi- 
thrasmysterien als das der Taurobolien die Bedeutung eines 
Suhnopfers, wie dieses auch hin und wieder durch eine In- 
schrift ausdrticklich angedeutet wird* 1 2). Andre Bilder, welche 
bei einigen Mithrasdenkmalern die innere Tafel mit dem Stier¬ 
opfer wie eine Einfassung umgeben3), scheinen die Geschichte 
des Mithras und des Stieres weiter auszufiiliren, hin und wieder 
auch die verschiedenen Grade der Einweihung anzudeuten. Wie¬ 
der andre zeigen den Mithras auf dem niedergeworfenen Stiere 
stehend 4). Noch andre fiigen der gewohnlichen Vorstellung die 

turn entdeckten Mithrasholile fanden sich sechs Alta re, von denen die moi¬ 
sten Deo Invicto oder D. I. Mithrae, einer aber Petrae Genitrici dedi- 
cirt war. 

1) Porphyr. d. antr. Nymph. 24 rw utv ovp MCdQa oiy.aCnv y.ciOa- 
dQciv tt]V ycttci rug iotyufQ(ug'vntru'Suv y.rX. 

2) So liest man auf einem dieser Bildwerke, welches aus dem Capito- 
linischen Mithreum mit der Borghesischen Sammlung in den Louvre ge- 
kommen ist, bei Lajard pi. LXXV, an der Stelle wo Mithras sein Messer 
in den Leib des Stiers stofst und das Blut hervordringt, nach wclchem der 
Hund begierig leckt, die Worte WAMA SEBESIO d. i. vcc/uu Ga^rjaiov fiir 
(JfPuG/jiov, vgl. Zoega a. a. 0. S. 142. 157. 402, Welcker S. 399 IF. Eine 
andre Dedicationsinsclirift endigt mit den Worten: Nama cunctis d. i. das 
fur Alle vergossene Blut. 

3) So besonders die Mithrasdenkmaler von Neuenheim bei Heidelberg 
und Heddernheim im Nassauischen b. Lajard pi. XC—XCJI. 

4) Lajard pi. LXX1V. 
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Fi»ur des Aeon hinzu, welche in einigen Mithreen auch als be- 
sondre Statue gefunden wurde und jedenfalls mit zu lhrem Bil- 
derkreise gehorte: eine abenteuerliche, aus thierischen und 
menschlichen Gliedern zusammengesetzte und mit vielen Attri- 
buten beladene Figur, welche schon ganz im Geschmack des 
spatesten Heidenthums eine Anschauung von der ewigen Zeit, 
dem persiscben Uranfange der Dinge geben sollte >). 

Was wir sonst noch von diesen Mysterien erfahren, theiis 
durch die vorhandnen Inschnften theiis aus andern Quellen, be- 
trilTt nieist die Priifungen und ascetischen Uebungen, welche der 
Weihe iiberhaupt oder den verscbiedenen Graden derselben vor- 
hergingen, oder diese Grade selbst oder endlich die Bedeutung 
derselben. Der Priifungen, welche vor der Emweihung zu beste- 
hen waren, sollen acbtzig gewesen sein, erne Stufenfolge von 
leichteren zu immer schwereren Uebungen, in denen der Einzu- 
weihende Muth und Seelenstarke beweisen und sich durch Bulse 
zur heiligen Handlung vorbereiten sollte. So die Aufgabe durchs 
Feuer zu gehn, starken Frost, Hunger und Durst auszuhalten, 
mehrere Tage zu wandern oder zu schwimmen, in der Wuste 
zu fasten u. dgl. m.1 2). Endlich folgte die Weihe in verschiede- 
nen Graden, von denen wir nieist nur die INamen kennen, welclJ® 
bald an die symbolischen Thiere der Mithrasbilder erinnern bald 
zur Yoraussetzung andrer Symbole anleiten3 4). So hieis der 
erste Grad der der Raben (xopaxfig, die Weihe xopcrtuxa), dann 
folgte ein Grad der xpv(fiOt d. i. der Geheimen, welchen wie es 
scheint gewisse Bilder geheimer Gottheiten {twv &€iov xqv- 

cpUov) gezeigt wurden, dann der der Streiter (milites), welche in 
der Mithrashohle ein Schwerdt und mit demselben einen Kranz 
bekamen, den sie erst aufs Haupt setzen, dann wieder von dem¬ 
selben berunterstofsen mufsten mit den Worten, Mithras sei inr 
einziger Kranz *). Weiter folgte die Stufe der Lowen oder Lo- 

185 ff., Bassir. s. T. II t. 59 p. 32—40, Lajard pi. LXX 1) Zoega S. 
_T XXIII. 

2) Suid. v. MCOqov, Gregor Naz. in Iulian I p. 37 ed. Montagu, Eton 
1610 und Nonnus z. deins. ib. p. 132, Eudocia p. 291. 

3) Porphvr. de Abstin. IV, 16, Hieronym. ad Laetam ep. 7: Zerstoit 
sei die Mithrashohle et omnia portentuosa simulacra, quibus corax, niphus 
(1 crvvhius) miles, leo, Perses, Helios Bromius (1. Hehodromus), Patex 
22£ V dii lnschriften b. 0,-. n. 2343. 2345. 2346 »»d d.e ,m 
Bullet, dell’ Inst. Arcbeol. 1854 p. XXII sq. zusammengestellten. 

4) Daher der Mithrasdiener daran zu erkennen war, dais er me dc- 

kriinzt erschien, Tertull. de corona 15. 
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winnen (leones, Xicuvcu, Xsovrixa), denn aucli in diese Myste- 
rien konnten sowohl Manner als Frauen eingeweiht werden: bei 
welcher Weihe namentlich auf Reinheit und Heiligung gedrungen 
wurde, irnmer in symbolischen HandlungenJ). Von diesem 
Grade gelangte man weiter zu dem des Persers oder Perseus 
(Persei, Persica, Gradus Persicus), darauf zu dem eines Sonnen- 
laufers (cHXio6q6/.ios, (Hhaxa), endlich zu dem hochsten und 
letzten eines Vaters (Pater, IlarQixd), welcher Name vermuth- 
lich dem des Vater Mithras entspricbt1 2). Jedem Grade scheint 
iiberdies eine eigne corporative Verfassung entsprochen zu ha- 
ben und die untern Stufen den obern dergestalt untergeben ge- 
wesen zu sein, dais das Ganze dadurch eine in sich zusammen- 
hangende hierarchische Verfassung bekam 3 4). Mochte dieses in 
einer so zerrissenen Zeit fur Viele eine Anziehung sein, so lie- 
fsen sich Andre durch die Verheifsung hoherer Aufschliisse, 
oder eines besondern Trostes fiir dieses und jenes Leben, oder 
endlich durch aberglaubische Hiilfs- und Heilmittel des Leibes 
und der Seele anlocken, welche diese und andre Mysterien ihren 
Eingeweiheten zu uberliefern pflegten. Wenigstens deuten die 
spateren Schriftsteller, wenn sie von dieser Weihe sprechen, auf 
einen verschiedenartigen Inhalt, einige auf die Lehre von der 
Seelenwanderung *), andre auf eine Erkenntnifs des kosmischen 
und siderischen Weltzusammenhangs 5 6), noch andre auf allge- 
meine religiose Beruhigung fur das Leben und den Tod0). Mi- 

1) Tertull. adv. Marcion. I, 13, Porphyr de antr. Nymjd). 15. 17. 
2) Die Vater wurden auch Adler und Falken genannt, ustoI xca liqa- 

xsg, PorphyrdeAbstin.IV, 16, wohl in der Bedeutung solcher Thiere, 
welche mit scharfem Blick und kiihnem Fluge der Sonne am nachsten 
kommen. 

3) Jeder Grad batte seinen Obern oder Pater, daher gelegentlich in 
einer Inschrift (Bullet. d.Inst. 1. c., Henzen z. Or. n. 6042 h) ein pater leo- 
nuin erwiibnt wird und in einer andern (Or. n. 2335) ein hierocorax. Alle 
standen unter dem Pater Patrum Dei Solis Invicti Mithrae, Or. n. 2352. 
Ein Vater des Mithras rnufste eidlich geloben sich in keine andre Myste¬ 
rien einweihen zu lassen, welches Geliibde aber in den letzten Zeiten des 
Heidenthums nicht selten unbeachtet blieb, s. Eunap. Vit. Philos, p. 52 ed. 
Boisson., Or. n. 2351—2353. 

4) Porphyr de Abstin. 1. c. 
5) Porphyr de antr. Nymph. 6, Celsus b. Orig. c. Cels. VI p. 290. 

Nach Iul. Firm. 5 war Mithras nicht sowohl der Gott der Sonne als des 
Feuers, nach der Lehre der Magier der hochsten kosmischen Elementar- 
kraft. Auch wurde nach derns. neben Mithras vorziiglich Hekate als weib- 
liche Feuer- d. h. als Mondgottin in diesen Mysterien gefeiert. 

6) Iulian Caesares p. 336 Spanh. 
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thras selbst aber wird in verschiednen Inschriften mit besondrer 
Betonung der Unbegreifliche (indeprehensibilis), der Allmaclitige 
(omnipotens), der Grofse (inagnus) genannt1), wahiend die 
Schrifts teller ihn als Herrn und Schopfer aller Dinge, als Yater 
und Anfang alles Lebens, alles Heils preisen 2), so dais wir auch 
in ihm eine jener pantheistischen Gottergestalten des absterben- 
den Heidenthums erkennen diirfen. Auch wurde mit der Zeit 
nicht allein die Weihe der Taurobolien und die des Mithras oft 
verbunden3), sondern auch der Begriff des Mithras mit dem der 
vervvandten Gotter andrer Religionskreise, des alexandrinischen 
Serapis, des syrischen und babylonischen Baal, des griechischen 
Apollo verscbmolzen4). 

6. Astrologie und Magie. 

Nichts reizte diese Zeit so sehr als das Geheimnifs der Zu- 
kunft, in solchem Grade war es alien Aufregungen der Angst 
und Sorge, des Ehrgeizes und andrer Leiden schaften preisgege- 
ben. Daher die vielen Orakel und Arten der Divination, so zahl- 
l eicli und Produete so verschiednen Aberglaubens wie in keinem 
andern Abschnitt der Culturgeschichte. Zu den beliebtesten Mit- 
teln den Schleier der Zukunft zu heben gehorten aber die der 
Astrologie und Magie, deren oft verbotne Kiinste jetzt auch in 
Rom und der romischen Welt, namentlich unter den Vorneh- 
men, grofsen Anhang fanden. 

Die Astrologie ist bekanntlich agyptischen und babyloni¬ 
schen Ursprungs, doch heifsen ihre Meister bei den Griechen 
und Romern gewohnlich schlechthin Ghaldaer. Sie stiitzt sich 
auf den Glauben einerseits an ein unabanderliches Faturn, wie 
derselbe mit dem Verfall des Heidenthums je li'mger je mehr urn 
sich griff und in dem allgemeinen Gewirr der Gotter und Gotter- 

1) Vgl. die Reliefs b. Lajard pi. LXXX, LXXX1I1, LXXXVIII. 
2) Porphyr. d. ante. N. 24 drjfAiovQyog oiv 6 MCS-Qctg y.al ysviamg 

deOnoTrjs. Nicht selten sind aber auch die Eimveihungen pro salute Augu- 
sti oder andrer Personen, auch die nach wiederhergestellter Gesundheit, s. 
Or. u. 2341. 2344.234S. Allerlei abwendende Mittel, Hiilfe gegen den bo- 
sen Blick u. s. w. s. 0. Jahn t. Ill S. 96. 

3) Or. n. 2351—2353, Heuzen n. 6040. 6041. 
4) Nonnus Dionys. XL, 399If., Claudian de laude Stilic. I, 59, Serv. 

V. A. I, 343. 642. Auf eine nahe Yerwandtschaft der babylonischen Su¬ 
perstition mit der der Mithrasmysterien deutet auch Lucian Menipp. 6. 
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systeme zuletzt das einzige Festc blieb, andrerseits auf die Ue- 
berzeugung von einer specifischen Gottlichkeit der Gestirne als 
atherischer Wesen des Himmels und eines bestimmenden Ein- 
flusses dieser hinimlischen Ma elite auf Geburt und Scliicksal der 
Menscben und irdischen Geschopfe: wie dieser Glaube ja zu al¬ 
ien Zeiten ein sehr anziehender gewesen ist. In Griechenland 
waren die spateren Pythagoreer, Platoniker und Stoiker diesem 
Glauben sehr zugethan; namentlich war Posidonius, ein wissen- 
schaftlicli und durch Reisen vielseitig gebildeter Mann, der in 
Rom viel Anerkennung fand, der Astrologie sehr ergeben mid 
eine der bedeutendsten Autoriliiten fur ihre Anhiinger 1). Her- 
nach wurde Alexandrien ein Mittelpunkt eben so sehr der Astro¬ 
logie als der Astronomic2). In Rom warnt schon Cato den 
Landmann zugleich vor dem Haruspex, dem Augur, dem Wahr- 
sager (hariolus) und dem Chaldaer, und nicht lange darauf, im 
J. 139 v. Chr., machen sich diese letzteren schon so lastig dafs 
sie aus Rom und ganz Italien ausgewiesen wurden3). Die er- 
sten Spuren eines Einflusses auf die hoheren Stiinde sind aus 
der Zeit des Marius und Sulla, worauf sich Cicero veranlafst fin- 
det vor den Weissagungen und Nativitatsstellungen, mit denen 
die Astrologen chaldaischer und iigyptischer Herkunft der Ge- 
winnsucht, dem Ehrgeize und andern Lastern auf die unver- 
schamteste Weise schmeichelten, mehr als einmal nachdrucklich 
zuwarnen4). Zu den Glaubigen gehorten die ersten Gelehrten 
der Zeit, sowohl Varro, welcher die Ueberzeugung von der gott- 
lichen Substanz der Gestirne sehr bestimmt ausspricht und sei- 
nen Freund Tarutius, einen im Chaldiiismus wolil hewanderten 
Romer, das Horoscop der Stadt Rom zu stellen bewog 5), als 

1) Augustin C. D. V, 2 Posidonius Stoicus multum astrologiae dedi- 
tus. — Posidonius vel quilibet fatalium siderum assertor. 5 Posid. mag - 
nus astrologus idemque philosophus. Dagegen war Panaetius ein Gegner 
der Astrologie, aber auch der einzige Stoiker der dagegen war, Cic. de 
Divin. II, 42. In Italien scheint u. a. auch der Pythagoreer Archytas und 
seine Schule fur die Astrologie gewesen zu sein, Prop. IV, 1, 77. 

2) Prop. 1. c. von Conon, vgl. Plutarch Anton. 33 und Flav. Vopisc. 
Saturn. 7. 

3) Cato r. r. 5, Val. Max. I, 3, 2, Plut. Mar. 42, Sulla 37. 
4) Tusc. I, 40, 95, De Div. II, 42 und 47. Quam multa eg'o Pompeio, 

quam multa Crasso, quam multa huic ipsi Caesari a Chaldaeis dicta me* 
mini, neminem eorum nisi in senectute, nisi domi, nisi cum claritate esse 
moriturum. Vgl. auch die Diatribe des Pliilosophen Favorin gegen die 
Chaldaer b. Cell. N. A. XIV, 1. 

5) Varro b. Augustin. C. D. VII, 6 aethereas esse animas astro ac stel- 
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Nbidius Figulus, welcher fur die spateren Astrologen von alien 
Romern die grofste Autoritat war* 1)- Er soli auch dem Vater des 
August die Grofse seines Sohns gleich nach dessen Geburt aus 
den Sternen geweissagt haben, wie denn Augustus selbst von 
der Macht seines Gestirns gleich fest uberzeugt war2) und die 
haufigen Anspielungen der Dichter auf Constellation und Nativi- 
tatsstellung die zunehmende Yerbreitung des Aberglaubens deut- 
lich beweisen. Es ist dabei zu bedenken dafs die Astrologen ne- 
ben ihren Weissagungen iiber aufserordentliche Wendungen des 
Geschicks und die Stunde und Art des Todes, welche die Mei- 
sten anlockten, sich doch auch auf allerlei praktische Lebens- 
verhaltnisse des stiidtischen und landlichen Lebens einzulassen 
hatten und eben deshalb auch die Wissenschaft und Erfahrung 
des praktischen Lebens z. B. des Kalenders mannichfach gefor- 
dert haben. Vorzuglich aber hat doch auch die Astrologie der 
Alten immer in den Zeiten politischer Aufregung gebluht und 
diese durch Erregung ehrgeiziger Erwartungen und die Verkun- 
digung aufserordentlicher Katastrophen gewohnlich sehr ver- 
mehrt, daher die Chaldaer unter den Kaisern fast bei alien Ver- 
schworungen und Majestatsprocessen mit im Spiele waren und 
immer von neuem ausgewiesen doch immer von neuem zur 
Stelle sind, selbst unter den grofsten Gefabren des harten Exils 
oder Gefangnisses3). Erst unter der Regierung des ehrgeizigen 
und kuhnen, dabei ganz der Astrologie ergebenen Septimius 
Severus, erlangten sie eine offentliche Anerkennung selbst von 

las eosquc caelestes deos non modo intelligi esse, sed videri. Vgl. Cic. de 

Divin. II, 47, Plut. Rom. 12. 
1) Lucan. Phars. I, 639 Figulus, cui cura deos secretaque caeh nosse 

fait, quem non stellarum Aegyptia Memphis aequaretvisu numerisque 
moventibus astra. Vgl. Sueton Octav. 94, August. C. D. Y 3, D.o XLV, 
1 nach welchem er in Yerdacht verbotener Geheimweisheit stand, wie 
auch Hieronymus zu 45 v. Chr. ihn einen Pythagoriker und Magier nennt. 
Vgl. Merkel Ovid F. p. LXXXVIIsq., Hertz de Nigidio Fig. p. 27 sq 

2) Daher der Capricornus auf Miinzen und Gemmen, s. Sueton Octav. 

94> T^ciE Ann. II, 27 und Hist. I, 22 urgentibus etiam Mathetnaticis, 
dam novos motus et clarum Othoni annum observatione siderum affir¬ 
mant: genus hominum potentibus infidum, sperantibusfallax quod m 
civitate nostra et vitabitur semper et retinebitur. Vgl. Iuvenal VI, 5bZ 
und die Nachweisungen b. Marquardt R. A. IV, 101. Am strengsten war 
es immer verboten, diese und andre Weissager de salute principis oder de 
summa reipublicae zu consultiren d. h. ob der Kaiser bald sterben werde, 
ob wichtige Veranderungen im Staate bevorstiinden u. s. w., s. Spartian 

Sev. 15, Dio LXXVI, 8. 
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Seiten des kaiserlichen Hofs 1). Nach ihm hat Alexander Seve- 
rus den Mathematikern sogar einen eignen Lehrstuhl in Rom 
eingeraumt2). Unter den Kirchenvatern gewahrt Augustin in 
einem lehrreichen Excurse fiber die Astrologie und ihre Unver- 
traglichkeit mit dem Glauben an die gottliche Vorsehung und die 
Freilieit des menschlichen Widens einen Blick in den Streit des 
Publikums, Gelehrter und Ungelehrter, welche fiir und wider die 
Astrologen Partei nahmen3). 

Nicht weniger verbreitet war in diesen aufgeregten Zeiten 
die Kunst der Magie und Geisterbeschworung, gleichfalls ein al¬ 
ter Aberglaube, welcher aber jetzt bei dem Zusammenllufs so 
vieler Arten von geheimer Weisheit und dem Verfall aller achten 
Wissenschaft eine Bedeutung bekam wie nie zuvor. In Grie- 
chenland war der Dienst der Hekate, namentlich in Thessalien, 
und der der Unterirdischen, namentlich an solchen Statten wo 
sich s. g. Psychopompeen befanden, eine Schule dieser Uebun- 
gen gewesen4). Damit vermischte sich jetzt die Magie der Per- 
ser, der Babylonier und Aegypter, bis Alexandrien und seine 
Philosophic unter anderm Wahnglauben auch diesen zu stiitzen 
unternahm. In Rom mufsten schon im J. 97 v. Chr. die Men- 
schenopfer zu magischen Zwecken durch ein eignes Senatuscon- 
sult verboten werden, worauf von solchem Greuel in der nach- 
sten Zeit allerdings nicht gehort wurde5 6). Doch gehoren seit- 
dem die Wunder des Zaubers und der Beschworung bei den 
Dichtern zu den beliebten Schilderungen, und bei der Untersu- 
chung fiber den Tod des Germanicus kamen auch von neuem 
Spuren von heimlicher Menschenschlachterei zur Sprache °), bis 

1) Herodian II, 9, Dio LXXVI, 11, Spartian Sev. 2. 3. 4 und Geta 2 
gnarus geniturae illius, cuius ut plerique Afrorum peritissimus fuit. 
Auch Hadrian war in der Astrologie sehr bewandert gewesen, s. Spar¬ 
tian 2 und 15. 

2) Lamprid. Alex. Sev. 26-. 
3) De Civ. V, 1 — 7, vgl. M. Ultleinann Grundziige der Astronomie 

und Astrologie, Leipz. 1857 S. 52 ff. 
4) Von Cumae s. Cic. Tuscul. I, 16, 37 inde ea quae meus amicus 

Appius vexQO/uavTHa J'aciebat, inde in vicinia nostra Averni lacus, unde 
animae excitantur obscura umbra opertae ostio alti Acheruntis etc. Ueber 
die Neigung des Appius Claudius Pulcher, welcher Ciceros College im Au- 
gurat war. zur Nekroinantie vgl. de Divin. 1, 58, 132. 

5) Plin. H. N. XXX, 1, 3. 
6) Tacit. Ann. II, 69, Dio LVII, 18. Von Neros wiistem Aberglauben 

und seinem Eifer fiir solche Dinge s. Plin. II. N. XXX, 2,5. Vgl. ib. 6 von 
den Opfern der Magie: homines immolare etiam gratissimum. 
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endlicli Nero unter andern Arten des Aberglaubens auch diesem 
aufs angelegentlichste ergeben war. So vyerden auch jene Schil- 
derungen dcr Dichter in dieser Zeit auf eine merkwiirdige Weisc 
zugleich ausfuhrlich und duster und grauenvoll, namentlich die 
bei Lucan Pharsal. VI, 507 ft'., wo S. Pompejus in der Naclit vor 
der Schlacht bei Pharsalus die zu ihrer Zeit beriihmte Hexe 
Erichtho ’) in der Nahe des Schlachtfeldes aufsucht, um durch 
sie aus deni Munde eines Verstorbnen die Zukunit zu erfahren, 
und eine andre bei Statius Theb. IV, 406ff., wo liresias, diesei 
alte durch das griechische Epos und das attische 1 heater so he- 
ruhmte Prophet nun auch zum Nekromanten geworden ist. Das 
Ziel und der Anlafs solcher Fragen an das Sehicksal waren bier 
wie bei der Astrologie gewohnlich die politischen Leidenschaften 
der Zeit, daher heide, die Magier und die Astrologen oft neben 
einander genannt und verfolgt werden, bis bei der allgemeinen 
Verfmsterung auch die Magie immer weniger Anstofs erregte. 
Hadrian verschmalite nicht das Opfer des Antinous um sein Le- 
ben zu xerlangern, Marc Aurel versammelte vor dem Feldzuge 
ge°en die Marcomannen die Priester, Seller und Magier aller 
Nationen, um die verscbiedensten Arten von Beschwoi ungen 
und Suhnungen zu versuchen; wie er denn auch den beruhmten 
Re^en, welcber ihn im Kriege mit den Quaden rettete, nacli der 
cewobnlicben Ueberlieferung nicht dem Gebete der Christen, 
sondern dem Zaulier eines agyptischen Priesters verdankteI 2). 
Sein Sohn, der wilde Commodus, soli sogar viele Kinder getod- 
tet haben wo es gait durch Zauber eine ilirn drohende Gefahr 
abzuwenden 3). Auch Septimius Severus glaubte nicht bios an 
Astrologie, sondern an Magie und Geheimweisheit aller Zeiten 
und Lander, daher er eine bedeutende Litteratur der Art zusam- 
menbrachte, welche er, nachdem er sie fur seinen Bedarf ausge- 
beutet hatte, zuletzt in dem Grahe Alexanders d. Gi. in Alexan- 
driefl verschlossen haben soil. Noch weiter ging sein Sohn Ca- 
racalla, der Bosewicht, welclier es in seiner Gewissensangst mit 
alien Orakeln und alien moglichen Arten von geheimer Weisheit, 
Magie, Astrologie und Eingeweideschau versuchte. Kein Priester, 

I ) v/V1Q rltJI U111. -V T j 1 i/U. i . *. 

21 Iul. Capitolin M. Antonin. 13, Dio LXXI, 8. Did. Julianus suchte 
durch Magie den Hal's des Volks und der Soldaten zu beschworen, 

Spartmn^.f) LXX1II, 16. Aebnliche Greuel wurden von Heliogabal er- 
zahlt, Lamprid. 8. Auch die Chaldaer standen in dem Rufe des Kinder- 
mordes zu magischen Zvvecken. 
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der sich auf solche Dinge verstand, enlging seinen spahenden 
Blicken, und auch die Geister wurden oft citirt, selbst dor Geist 
seines Vaters und des Commodus, bei welcher Gelegenbeit sich 
der Geist seines ermordeten Bruders ungerufen mit eingestellt 
liaben soli1). Dazwisclien hurt man in diesen spateren Zeiten 
auch nicht s&ten von deni Zauber und der Weissagung der 
nordlichen Volker, der Gallier, der Britten, der Deutschen, deren 
Priester immer in solchen Kiinsten wold erfahren waren, vor al¬ 
ien die Druiden, deren Magie wegen der damit vcrbundenen 
Menschenopfer unter Tiberius und Claudius verboten wurde 2). 
Doch verschmahte es weder Aurelian noch Diocletian sich bei 
Druidenweibern wegen ihrer Zukunft Baths zu erholen. 

Sowohl in Griechenland als in Italien war der Dienst der 
Hecate seit alter Zeit der Mittelpunkt und die religiose Sanction 
aller Zauberkunste und alles Geisterspuks gewesen. Schon bei 
Hesiod wird sie als eine durch alle drei Naturgebiete machtige 
Gottin geschildert, und ihre auch in der romischen Mythologie 
allgemein anerkannte Gleichsetzung mit der Diana und der Pro¬ 
serpina trug vollends dazu bei ihren Begriff auf dem Wege des 
Cultus immer mehr in diesem Sinne auszubilden. So wurde 
auch sie in diesem Zeitalter, wo alle Theokrasie und Mystik 
bluhte und das Grauenvolle mehr als das Schone gait, zu einem 
Lieblingsbilde alles pantheistischen Aberglaubens, namentlich des 
der Nachtseite der Natur und den Gespenstern des Grabes zuge- 
wendeten. Noch Diocletian griindete zu Antiochien einen unter- 
irdischen Dienst der Hecate in einer Krypta, zu welcher man auf 
365 Stufen liinabstieg3). Auch sind aus dieser spaten Zeit ver- 
schiedne Bilder der Hecate erhalten, welche auf geheime Weihen 
deuten, in denen sie mit den gewohnlichen Mitteln der damali- 
gen Symbolik d. h. durch Ueberladung mit verschiedenartigen 
Attributen und Eigenschaften fur ein kosmisches Urwesen er- 
klart werden mochte, welches aus der Tiefe iiber Himmel und 
Erde, Meer und LInterwelt,- und das Schicksal sowohl der Leben- 
digen als der Todten gebiete 4). Auch in den Dedicationstiteln 

1) Dio LXXV, 13, LXXVII, 15 und 18, Herodian IV, 12. Durch Ca- 
l'acalla kam auch Apollonius von Tyana zu Ehren, dessen abenteuerliche 
Geschichte hinsichtlich des Aberglaubens der Zeit sehr lehrreich ist. 

2) Plin. H. X. XXX, I, 4, Sueton Claud. 25, vgl. Vopisc. Aurel. 44, 
ISumerian 14. 15. 

3) 0. Miiller Qu. Antioch, p. 99. 
4) P. v. Koppen die dreigestaltete Hekate, Wien 1823, iiber einBild im 

Museum zu Herrmannstadt mit Reliefdarstellungen, welche doch wohl nur 

Prellcr, Rom. Mythol. 49 
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dieses Zeitalters erscheint die Weihe der Hecate nicht selten ne- 
ben denen des Bacchus, der Isis und des Serapis, der Grofsen 
Mutter, des Mithras* 1), welche zusammengenommen gewis- 
sermafsen einen letzten Auszug des verfallenen Heidenthums 

darstellten. 

7. Der Kaisercultus. 

Im Orient war die gottliche Verehrung der lebenden und 
verstorbenen Konige etwas Altes; sie gehorte dort sowohl zum 
Wesen des Despotismus als der Religion, welche die irdisclie 
Gewalt fiir den unmittelbaren Austlufs und die sinnliche Darstel- 
lung der himmlischen nahm. In Griechenland fiihrte das Bei- 
spiel des Orients, der herkommliche Heroendienst und der Ver- 
fall der Freiheit und des alten Gotterglaubens zu derselben Ent- 
artung, zunachst in Kleinasien, wo schon dem Lysander Altare 
errichtet und Opfer und Spiele gestiftet wurden. Zur Zeit des 
Demetrios Poliorketes war dieser neue Cultus auch in Athen be- 
reits zur widerliclisten Routine der Adulation geworden, und als 
hernach statt der griechischen und macedonischen Feldherrn die 
Romer kamen, wurde das ausgebildete System der Apotheose 
auch auf diese angewendet, auf die Feldherrn sowohl als auf die 
Prafecten, einen Flamininus, einen Sulla, einen Lucullus u. s. w. 
Vollends aber war dieses schmahliche System der Menschen- 
furcht in den hellenistischen Reichen des Orients, wo die Hof- 
sitte der alten orientalischen Despotic und die Gewandtheit des 
griechischen Geistes zusammentrafen, zur hochsten Bliithe ge- 
diehen und eine Quelle fiir immer neue Sliftungen von Tempeln 
und Festen gewTorden, bei den Seleuciden und namentlich bei 
den alexandrinischen Ptolemaern,von denen vermuthlich manclie 
conventionell gewordene Formen und Formeln der Adulation 
und Apotheose nachmals unmittelbar auf Rom und die romi- 
schen Kaiser iibergegangen sind. 

In Rom fiihrten dieselben Ursachen zu demselben Resultate, 
indem die Griechen auch hier die ersten Lehrer waren. Wur- 

die verschiedenen Kreise und Gebiete ihrur Herrscbaft vergegenwtirtigen 
sollen. Vg'l. auch Ed. Gerhard Antike Bildw. t. 314, 1—10, S. 405IF., 
Archaol. Ztg. 1, 132IF. t. VIII, welches Bild eher die Horen darstellen 
mdchte. Zur Charakteristik des popularen Hekateglaubens sind interes- 
sant die von 0. Jahn Leipz. Ber. 1855 S. 107 besprochenen Zaubern'agel. 

1) Or. n. 1901. 2335. 2351—53. 2361. 
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den doch auch bei den italischen und sicilischen Griechen in den 
letzten Zeiten der Republik ahnliche Feste auf die romischen 
Feldherrn und Proconsuln gefeiert wie in Griechenland und 
Kleinasien, z. B. in Syracus einem Wokltkater C. Marcellus und 
seiner Familie zu Ehren eigne Marcellea, welche Verres die 
Frechheit hatte in Verrea zu verwandeln J). Als es daher spater 
zwischen Ciisar und Pompejus zur Entscheidung kam, war es 
im Sinne der Griechen nichts Aufserordentliches als die Neapo- 
litaner, Puteolaner und andre Griechen fur das Wokl des in 
Neapel schwer erkrankten Pompejus beteten und opferten 
(S. 602). Wohl aber war es etwas Neues und das sicherste 
Symptom, dafs es mit der Freiheit vorbei und die Stunde des 
Despotismus gekommen war, was nach gefallener Entscheidung 
in Rom selbst vom Senate zur Auszeichnung Ciisars beschlossen 
wurde. Mit dem Halbgotte ting man an und mit dem Gotte 
horte man auf: die gottesdienstliche Feier seiner Siege, seines 
Geburtstags, die offentlichen Gebete fur sein Wobl, die Benen- 
nung des Monates Julius, der Tempel in welchem sein eignes 
Bild und das seiner Milde gotllich verehrt wurde, diese und an¬ 
dre Beschlusse iiberboten sicli in rascher Folge bis zu seinem 
Tode1 2). Anfangs abwelirend liefs sich der grofse Mann solche 
Iluldigungen doch bald gefallen; wobei ihm aufser dem allgemei- 
nen Servilismus der Zeit zur Entschuldigung gereichen mag dafs 
gewisse Elemente des alteren Glaubens, z. B. der an die Laren, 
die Genien, die Indigeten, bei den Gebildeten auch die herkomm- 
liche euhemeristische Ansicht von der Entstehung des Gotter- 
dienstes der Apotheose leicht entgegenkainen. Aber was bei 
dem Genius im Sinne der Zeit als verzeihliche Huldigung er- 
schien, das wurde nach seinem Tode zum Mittel der Staatsklugi 
heit und der Dynastie. Gleicli auf der Brandstatte des Leich- 
nams auf dem Markte wurde ein Altar errichtet und auf demsel- 
ben dem Ciisar wie einem Gotte geopfert; dann benutzte Octa- 
vian die Einweihung des Tempels der Venus auf dem Forum Ju- 
lium urn an den gottlichen Ursprung seines Geschlechts, den 
gleichzeitig erscheinenden Kometen urn den Volksglauben, dafs 
dieser Stern der gottlich verklarte Geist des Casar sei, durch 

1) Cic. in Verr. II, 2, 21; 4, 67. 
2) S. aufser Dio Cass. 1. XLI1I und XLIV Appian de bell. civ. II, 106 

und Sueton Caes. 76. Vgl. den Ausspruch Varros b. Augustin C. D. Ill, 4 
oben S. 32, 2 und den Ciceros S. 65, 1. 

49* 
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Bild und Schrift zu befestigen'). So wurden nun nicht allein 
alle friiher beschlossenen, dann wieder abgescliafften Ehren von 
neuem hervorgesucbt und vermehrt, sondern Casar oder der 
gottliche Julius (Divus Iulius), wie er von nun an hiefs, wurde 
bald zu einem eben so idealen Bilde und Garanten der Monar¬ 
chic wie Boinulus Quirinus, auch er ein Julier, es fur diese Zeit 
war. Namentlich machte in dieser Hinsicht die Stiftung des 
Tempels des Divus Iulius auf dem Markte, auf derselben Stelle 
wo friiher jener Altar gestanden 1 2), Epoche, so sehr dafs Augu¬ 
stus als Urheber dieses Cultus der Urheber des neuen Gotter- 
cultus der verewigten Kaiser uberhaupt genannt zu werden 
pflegt. Auch war es mit dieser neuen Gottheit so ernsthaft ge- 
meint dafs ausdrucklich das Verbot erging, kein Bild des Casar 
solle in Zukunft bei einem Leichenbegangnisse seines Geschlechts 
folgen, da er wirklich und in Wahrheit ein Gott sei; wie man 
andrerseits an den hervorstechenden Ruhm seiner gottlichen 
Milde dadurch erinnerte dafs man seinem Tempel, obwohl der 
Altar noch vor kurzem die Statte einer hochst blutigen Rache 
an seinen Mordern gewesen war, die voile Gerechtigkeit eines 

Asyls gab. 
Als der Kampf um die Monarchie von neuem entbrannte, 

machten schon alle Gewalthaber auf heroische und gottliche Eh¬ 
ren Anspruch, jeder auf seine Weise. S. Pompejus hielt es 
nicht mehr fiir geniigend an den Ruhm seines Vaters zu erin- 
nern; er liefs sich in dem Kreise seiner Matrosen und Capitane 
alles Ernstes als einem Sohne des Neptun huldigen3). Anto- 
nius behauptete vom Hercules abzustammen und Bacchus, der 
grofse Gott und Sieger, war das Ideal seines Lebens4); daher er 
in Rom, vollends nach dem Siege bei Pharsalos, vor aller Welt 
den Herakliden spielte, bei den Griechen und Asiaten aber als 

1) Dio XLV, 7, Sueton Caes. 88, Augustus selbst b. Plin. H. N. 11,25, 
23, vgl. Jul. Obseq. 68, Serv. V. A. VIII, 681. Daher Virg. Eel. IX, 47 
ecee Dionaei processit Caesavis astrum. 

2) Becker Handb. I, 335. Caesar, qui primus divinos honores meruit 
et Divus appellatus est, Serv. V. Eel. V, 56. 

3) Vgl. S. 505, 4 und Plin. H. N. IX, 16, 22 und die Miinzen b. Eck- 
hel D. N. VI p. 27. Daher Horat. Epod. 9, 7 ut nuper actus cum freto 
Neptunius Dux fugit ustis navibus. 

4) Plutarch Anton. 60 TtQoawxeCou (T iavrov ^Avxcovio? ‘IIquxIsT 
y.uru yivog xcd zhovvGq) xutu tov tov fiiov c. 4 r\v Se koyog 
naXaiog ^HQaxlddag tJvcu Toijg livTCoviovg an' jLvxiwyog ncuSbg 
IlQccxltovg yEyovorag, Vgl. Appian b. c. Ill, 16 (oben S. 87) und die Lo- 
wen des Antonius b. Cic. ad Att. X, 13, Plin. VIII, 16, 21. 
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Bacchus von Ort zu Ort zog und sich mit schwarmenden Gesan- 
gen und Festziigen, Schmiiusen und Geldern, Madchen und Bu- 
ben den Hof maclien liefs, bis er nach Alexandrien kam und 
dort von der Kleopatra als Aphrodite empfangen und gebandbt 
wurde 1). Weit vorsichtiger und kliiger verfubr Octavian, der 
deshalb sein Ziel um so sichrer erreichte: niemals ergreift er die 
Initiative, sondern Alles lafst er sich aufniithigen, und immer 
will er nur als Friedensfurst erscbeinen, als Wohlthater des 
menschlichen Geschlecbts und Begriinder einer neuen Ordnung 
der Dinge, als Gott nur in den Provinzen, in Rom officiell nur 
als guter Genius, obwohl er sich von seinen Dichlern und 
Schmeichlern doch auch recht gern als einen Gott, etwa als 
Apollo oder als den kiinftigen Gott der Gotter begriifsen liefs2). 
Die aufserordentlichen Ehren und Auszeichnungen hauften sich 
seit dem Siege fiber S. Pompejus; dann war der Sieg bei Ac- 
tium, von welchem Augustus selbst seine Monarcbie datirte, fur 
Rom und das ganze romische Reich das Signal dafs die Zeit ge- 
kommen war. Schon begann in Asien seine gottliche Verehrung 
an der Seite der Dea Roma, obwohl er fur die dortigen Romer 
nur die Yerehrung des Divus Iulius in derselben Gruppirung zu- 
liefs und in Rom eine gottliche Verehrung seiner eignen Person, 
so lange er lebte, beharrlich ablehnte3). Indessen wetteiferten 
die Hauptstadte Kleinasiens, Aegyptens und Syriens, die verbfin- 
deten Konige und nach Maafsgabe ihrer Mittel auch die Griechen 
um so nachdrucklicher in dem neuen Kaisercultus4), und die 
westlichen Provinzen, Spanien und Numidien, Gallien, auch Ita- 
lien konnten um so weniger zuriickbleiben, je mehr sie die per- 

1) Plut. Anton. 23 ff. Socrates Rhod. b. Atlien. IV p. 148, Dio XLVIII, 
39, Veil. Paterc. II, 82, Seneca Suasor. 1, Eckhel D. N. VI p. 64sqq. Fin- 
die Aegypter hiefsen Kleopatra und Antonius Isis und Osiris, ihre Kinder 
Helios und Selene. Kleopatra pflegte iuimer im Costume der Isis aufzutre- 
ten, s. Plut. 36. 54. Dio L, 5. 

2) S. bes. Virgil Georg. I, 24IT., III, 16If., vgl. oben S. 273 und 567, 
1. Ein Arzt dedicirte ihm eine Schrift iiber die officinellen Kriiuter mit 
der praefatio religiosa, ut omnibus malts humanis illius potissimum prin- 
cipis semper mederetur maiestas, Plin. H. N. XXV, 2, 2. 

3) Dio LI, 20, Sueton 52, oben S. 705. 
4) Prachtiger T. des August in Alexandrien, to Xsyofievov Ss^a- 

anov, wo August als Beschiitzer der Schilfahrt verehrt wurde, neben der 
Livia, Pbilo legat. ad Cai. p. 567 sq., vgl. die Inschrift aus Phila b. Le- 
tronne recueil II p. 343 Kaiaaqi novzo/utdovTi xal utis(qwv xqkt£ovti, 

Zavl Tto lx Zavog tiutq'os 'ElevOeqCty, deanorq Evqojnas re xcd 'Aai- 
dog, ciaTQU) anitdag 'ElXctdog, off JZcorrjQ Ztvg avsrsde ptfyag etc. und 
die Miinzen b. Eckhel IV p. 45 sq. 



774 ZWOLFTER ABSCHNITT. 

sonliche Nahe und die Wohlthaten des um die Ordnung des 
Reichs im hochsten Grade verdienten Fiirsten empfanden, wie 
namentlich Spanien und Gallien »). Audi wurde der Name Au¬ 
gustus neben dem der Roma je langer desto mehr zum Symbole 
der politischenWiedergeburt des romischen Reidies, seiner Rechte, 
seines Glaubens und seiner Civilisation, in welcher Hinsicht die- 
ser Cultus sich sogar zu einer Art von Propaganda des neube- 
grundeten Reidies unter den gallischen und germanischen Yolkern 
und Hauptlingen ausbildete; wie sicb bei der Ara Romae et 
Augusti in Lyon funfzig Volker durdi ihre Hauptlinge zum ge- 
meinsamen Bekenntnifs einer religiosen Verebrung dieser politi- 
schen Machte vereinigten 1 2) und nach dem Muster dieser Stiftung 
mit der Zeit in andern Gegenden ahnliche entstanden, nament- 
licli auf der Statte von Koln die Ara Ubiorum, eine Schule der 
romischen Gesinnung fiir die germanisclien Hauptlinge. Kurz 
es erboben sich wahrend der Regierung des August und nacli 
derselben eine Menge von Altaren, Tempeln, Basiliken, Propy- 
laen u. s. w., die seinen Namen und sein Andenken wetteifernd 
verberrlichten, wie davon die Inscliriften und Miinzen so vieler 
Stadte, hin und wieder auch die Ruinen zeugen3). In Spanien 
wurde Tarraco sclion unter August zum Mittelpunkte einer Ver- 
ehrung, welche mit der Zeit immer glanzender wiirde4 5), wah¬ 
rend in Neapel gleichfalls nocb bei seinen Lebzeiten pentaeteri- 
sclie Spiele zu seiner Ehre eingesetzt wurden 3) und die benach- 

1) Daher in Spanien und Gallien die vielen Stadte, welclie durch ihre 
Namen und Monumente das Andenken Ciisars und Augusts pflegten. Uebei 
das siidliclie Gallien s. B. Stark Stiidteleben, Kunst und Alterthum in 
Frankreich S. 92. 0 

2) Strabo IV p. 192, Liv. ep. 139, Sueton Claud. 2, Dio L1V, 32, 
Eckhel D. N. VI p. 135 sqq., Boissieu Inscr. de Lyon p. 82 sqq. und p. 113. 
Ueber die Ara Ubiorum s. Tacit. Ann. I, 57 und F. Ritter in den .Ibb. d. Y. 
d. A. F. im Rheinl. XVII (1851) S. 47 IF. 

3) Ueber den T. zu Ancyra und das dort erhaltene Mon. Ancyranum 
s. A. W. Zumpt Mon. Ancyr. Berl. 1845, Texier Asie Mineure pi. 64—66. 
Bekannt sind aufserdem die Ruinen zu Mylasa in Karien und der T. zu 
Pola in Istrien. Ueber den im J. 11 v. Chr. in Narbonne dem Nuinen 
Augusti zur Feier seines Geburtstags geweibten Altar s. Or. n. 24S9, Fi¬ 
scher R. Zeittafeln S. 443, Zumpt de Augustal. p. 10sq. Interessant ist 
auch das dem August und seiner ganzen Familie zu Pavia geweihte Monu¬ 
ment, von welchem der Dedicationstitel durch den Anon. Einsiedl. erhal- 
ten ist, s. Mommsen Leipz. Ber. 1850 S. 313—320. _ 

4) Unter August war es eine ara, unter Tiberius wurde ein rempel 
daraus, s. Tacit. Ann. I, 78, Eckhel D. N. I p. 57 sq. 

5) Sie wurden seit dem J. 2 n. Chr. gefeiert, nachdem August die 
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barten Stadte, namentlich Puteoli und Cuma, nicbt zuriickblie- 
ben. In Rom selbst ging man freilich einen langsameren Schritt, 
doch bedeutete sclion der Name Augustus, welcher ihm im J. 
27 v. Chr. vom Senate verliehen wurde (die Griechen iibersetzen 
ihn durch 2€(3(xgt6s), den hochsten Grad von personlicher 
Weihe und Heiligkeit* 1). Im J. 12, nachdem endlich Lepidus 
gestorben war, wurde er Pontifex Maximus und somit aucli die 
hochste geistliche Person im rcimischen Staate, daher er seitdem 
aucli die Attribute und Symbole dieser Gewalt um seine Person 
und um seine Wohnung auf dem Palatin, welche seitdem der 
kaiserliche Palast schlechthin wurde, versammelte. Yier Jahre 
darauf wurde der Monat August nach ihm benannt und der erste 
Tag ein fur allemal der religidsen Feier seines Andenkens ge- 
weiht; bald darauf bei der neuen Eintheilung der Stadt der 6f- 
fentlicbe Larencult reorganisirt und bei der Gelegenheit der Ge¬ 
nius Augusti neben den beiden Laren zum stadtiscben Scbutz- 
gott erboben (S. 495). Endlich als er hochbetagt und reich ge- 
segneten Andenkens zu seinen Vatern ging (14 n. Chr.), konnte 
dem YVerk die Krone aufgesetzt und der sterbliche Mann nun 
von Rom aus fiir das ganze Reich zum Gott erboben werden, 
als welcher er alien Nachfolgern des August, nicbt bios den Juliern, 
sehr lieilig und sehr ntitzlich gewesen ist. Kaum war er gestorben, 
so wurde er vom Senate fur einen Divus erklart und darauf die 
Ausstellung und Restaltung des Leichnams in Rom ganz so vor- 
genommen, wie es seitdem bei den Consecrationen der Kaiser 
herkommlich geblieben ist. Zwei Tempel wurden ihm gestiftet, 
ein offentlicher in der Niihe des Forum, ein prachtiger Tempel 
mit vielen Saulen und Rildern, den man oft auf den Miinzen des 
Tiberius und Caligula sieht, von denen ihn jener gebaut dieser 
eingeweiht hatte2), und ein fiir die kaiserliche Familie und die 
Domus Augusta bestimmter, welchen Livia, jetzt Julia Augusta 

durch Erdbeben und Feuer beschadigte Stadt wiederhergestellt hatte, s. 
Strabo V p. 246, Sueton Octav. 98, Claud. 11, Dio LV, 10, LVI, 29, LX, 6 
u. A. In Puteoli soil die Kathedrale aus den Triimmern eines t. Augusti 
erbaut sein. Ueber Cumae s. das Kal. Cumanum oben S. 145. 

1) Ovid F. I, 609 Sancta vacant augusta patres, augusta vocantur 
templa sacerdotum rite dicata manu. Vgl. Sueton Octav. 7, Dio L1II, 16, 
Veget. d. r. in. II, 5 nam Imperatori, cum Augusti nomen accepit, tan- 
quarn praesenti et corporali Deo fidelis est praestanda devotio. 

2) Dio LVI, 46, LIX, 7. Er lag am Abhange des Palatin, gleich hin- 
ter dem t. Castorum, s. Becker Iiandb. I, 430, rneine Regionen S. 150. An¬ 
toninus Pius stellte ihn wieder her, Eckhel D. N. VII p. 25. 
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und Priesterin des Divus Augustus, im Palatium begriindet 
hatte1)- Zugleich wurde damals das neue priesterliche Colle¬ 
gium der Sodales Augustales gestiftet, auf welches ich zuruck- 
kommen werde, und neue ludi Augustales zu Ehren des Divus 
Augustus, welche von jetzt an aclit Tage lang vom 5. bis 12. Oct. 
mit circensischen und scenischen Spielen gefeiert wurden2). 
Aufserdem wurde vorzuglich der t. August (S. 497, 3) und der 
23. Sept., letzterer als Geburtstag, zu seinem Andenken gefeiert, 
auch in den folgenden Zeiten, wo alle diese Feste und Tempel 
freilich, wie der Name Augustus uberhaupt, neben der personli- 
clien Beziehung auf den ersten Kaiser die allgemeinere auf das 
Kaiserthum uberhaupt und den jedesmal regierenden Kaiser an- 
nahmen. Nimmt man dazu die vielen andernFest-undGedacht- 
nifstage seiner Siege, seiner biirgerlichen Ehren, seiner gliickli- 
chen Heimkehr u. s. w., von dcnen die Kalender der Zeit Be- 
richt geben, ferner die Verewigung seines Gedachtnisses durch 
den Cult der lares Augusti und durch so viele Stiftungen und 
Spiele in Italien und alien Provinzen3), so ist es sehr begreif- 
lich dafs dieser Name den folgenden Geschlechtern irnmer mehr 
in der Glorie einer idealen Verklarung des romischen Kaiser- 
thums uberhaupt erschien4), obgleich seine menschliche Per- 
sonlichkeit gleich nach dem Untergange der Dynastie der Julier 
mit grofsem Freimuth beurtheilt wurde5). Zunachst sorgten 
freilich seine Wittwe und sein Nachfolger dafiir dafs nicht allein 
er selbst auf jede Weise gefeiert, sondern auch das ganze Ge- 

1) Plin. H. N. XII, 19, 42 in Palati templo, quod fecerat Divo Au- 
g-usto coniux Augusta. Zu diesem Culte gehorten die 3tiigigen ludi Pala¬ 
tini, welche Livia stiftete und welche noth zur Zeit des Dio Cassius von 
dem Kaiser gegeben wurden, 21. bis 23. Jan., s. Dio LVI, 46, Marquardt 
R. A. IV S. 429. Im Kal. Constant, beginnen sic sogar schon mit 
dem 17. Jan. 

2) Den ersten Anlafs zu diesem Feste gab die Feier der Riickkehr Au¬ 
gusts aus dem Orient am 12. Octbr. des J. 19 v. Chr., s. Merkel Ovid F. 
p. XXVIII, Marquardt II, 3, 272, oben S. 559. 

3) Sueton Octav. 59 Quaedam Italiae civitates diem, quo primum ad 
se venisset, initium anni J'ecerunt. Provinciarum pleraeque super templa 
et aras ludos quoque quiuquennales paene oppidatirn constituerunt. 

4) Alex. Sev. b. Lamprid. 10 Augustus primus est auctor imperii et 
in eius nomen omnes velut quadam adoptione aut iure hereditaria suc- 
cedimus. Vgl. Eckhel D. N. VIII p. 355 sqq. Dafs spiiter Augustus der 
Kaiser schlechthin war, beweisen u. a. die kleinasiatischen Miinzen mit 
dem t. Roniae et Augusti, wo diese Inschrift dieselbe bleibt, in dem Tempel 
aber immer die Statue des regierenden Kaisers zu sehen ist. 

5) Plin. H. N. VII, 45, 46, Tacit. Ann. I. 10. 
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schlecht der Julier durcli ihn und den gottlichen Iulius und den 
mythologischen Hintergrund der Abstammung von Romulus und 
Aeneas in das verklarende Licht eines hoheren Berufs zur Herr- 
schaft erhoben wurde. So gait namentlich jenes neue Priester- 
thum der Sodales Augustales nicht allein dem Divus Augustus, 
sondern der religiosen Yerherrlichung der Gens Iulia fiber- 
haupt1), welcbe seit dieser Zeit iiberhaupt mebrfach als Object 
eigner sacraler Stiftungen genannt wird. 

Unter Tiberius ging ein grofser Theil der feierlichen Wiirde, 
mit welcher Augustus sich umgeben liatte, auf seine Wittwe, die 
Kaiserin Mutter iiber, welche ais Iulia Augusta zugleich in die 
Gens Iulia und an die Spitze des dem Divus Augustus geweihten 
CuKus trat. Schon bei ihren Lebzeiten wurde sie in den Pro- 
vinzen viel als Iuno, Ceres, Vesta, Rhea, als mater patriae, geni- 
trix orbis u. s. w. allein oder neben ihrem gottlichen Gemahl 
verehrt2), wabrend Tiberius solche Auszeichnungen nicht gerne 
sab und zuletzt sogar unterdruckte, daher sie nach ihrem Tode 
erst durch den Kaiser Claudius zur Diva Augusta erhoben und 
als solche auch in Rom in beiden Tempeln des Divus Augustus 
neben diesem verehrt wurde3). Tiberius selbst verbal sich fiir 
seine Person, so lange er lebte, alle gottlichen Ehren in Rom, 
hielt aber urn so strenger auf den neubegriindeten Cultus seines 
gottlichen A doptiwaters, so dafs selbst die geringsten Verstofse 
gegen die Ileiligkeit desselben mit dem Tode bestraft wurden4). 

1) Tacit. Hist. II, 95 quod sacerdotium ut Romulus Tito Tatio regi, 
ita Caesar Tiberius luliae genti sacravit. Vgl. Ann. I, 54. Auch das s. g! 
Pantheon des Agrippa war eine Stiftung zu Ehren der Gens Iulia und ihrer 
beiden Stammgotter, Mars und Venus, s. Dio LIII, 27 vgl. Becker Handb. 
I, 635. Ueberdies gab es einen Altar der Gens Iulia auf deni Capitol, den 
die Militardiplome oft erwahnen, und ein sacrarium derselben Gens mit 
circensischen Spielen, welches Tiberius gestiftet hatte, zu Bovillae, wo die 
Iulii seit alter Zeit ansiissig waren, s. Tacit. Ann. II, 41, XV, 23. 

2) August hatte sie durch sein Testament zu seiner Adoptivtochter 
d. h. zur Iulia Augusta gcmacht, sie selbst machte sich zu seiner Priesterin 
s. Vellei. Pat. II, 75, Tacit. Ann. I, 8, Dio LVI, 46. Dahin gehort der von 
Koehler Gesamin. Schr. Bd. V erlauterte Cameo in Wien, wo Livia als 
Rhea costiimirt die Biiste des Divus Augustus mit der corona radiata vor 
sich hiilt. Ueber ihren Cult in den Provinzen s. Eckhel D. N. VI p. 155. 

3) Sueton Claud. 11, Dio LX, 5, vgl. das t. Divi Augusti et Divae 
Augustae quod est in palatium in einer Inschrift b. Marini Atti Arv. 
p. 82. Die Vestalinnen hatten den Dienst, die Frauen schwuren bei 
ihr, u. s. w. 

4) Tacit. A. I, 73. 74, II, 50, III, 66, Sueton Tib. 26. 58. Auch fiir 
die folgenden Kaiser, Claudius und Nero, blieb der Cultus des August eine 
Familiensache, s. Plin. XXXV, 10, 36. Sueton Nero 12. 
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Audi in Asien wollte er nur in Smyrna einen ihm, seiner Mutter 
und dem romischen Senate gemeinschaftlidi geweihten Tempel 
erlauben, wahrend jede Vernachlassigung des Divus Augustus 
auch hier scharf geahndet wurde 1). Um so mehr gefiel sidi 
Caligulas Tollheit in dem aussdiweifendsten Misbrauche aller 
Mittel der Adulation, dahingegen der schmahlich vergiftete Clau¬ 
dius von seinem Nachfolger zuerst wieder zum Divus erhoben 
wurde, ein Anlafs zu vielem Spott fiir die Eingeweihten, ja Nero 
rifs den bereits zur Halfte erbauten Tempel zuletzt selbst wieder 
ein; doch wurde derselbe von Vespasian wieder aufgebaut und 
Claudius in alien Stiicken den vibrigen Divis der Gens Iulia 
gleidigestellt2). Nero trieb es toll genug sowohl in Rom als in 
den Provinzen, wo die Griechen und Asiaten ihn naturlidi wie¬ 
der mit den hochstmoglichen Ebren iiberhauften. Als es mit 
ihm zu Ende ging, dem letzten der Aeneaden und dem letzten 
Iulier, begab sicli nach spateren Berichten ein grofses Wun- 
der3). Als Livia gleicb nach ihrer Vermahlung mit Octavian 
nach ihrer in der Nalie von Veji am Tiber gelegenen Villa reiste, 
liefs ein Adler ein weifses Huhn, das einen Lorbeerzweig im 
Schnabel hatte, in iliren Schools fallen. Sie setzt das Huhn und 
pflanzt den Zweig: jenes briitete eine so grofse Menge junger 
Hiihner aus, dais die Villa seitdem ad gallinas hiefs, aus dem 
Zweige aber wurde ein ganzer Hain, aus welchem die jungen Ca- 
saren den Lorbeerschmuck zu ihren Triumpben nahmen. Die 
dazu gebrochnen Zweige wurden gewohnlich in demselben Ilaine 
wieder gesteckt und man wollte beobachtet haben dafs bei dem 
Absterben eines Jeden auch der von ihm gepflanzte Baum wie¬ 
der einging. Jetzt aber, als Neros Elide bevorstand, ging nicht 

1) Tacit. A. IV, 15. 36. 37. In Rom machte Tiberius nur auf Veran- 
lassung der civitates Asiae restitutae eine Ausnahme. Wenigstens ist der 
von diesen Stiidten dem Tiberius in foro Veneris d. h. auf dem des Casar 
errichtete Colofs, den die Bilder dieser St'adte umgaben, den Munzen nach 
zu urtheilen, von den gewohnlichen tbronenden Statuen eines Divus wemg 
verschieden gewesen, s. Eckhel D. N. VI p. 192sq., 0. Jahn Leipz. Ber. 

1851 S. 119 If. n « * 
2) Sueton Claud. 11, Vespas. 9. Vgl. Senecas Apocolocyntosis und 

Neros maliciosen Witz bei Dio LX, 35, auch luvenal VI, 619. I)ei T. des 
Divus Claudius lag auf dem Caelius, s. die Reg. S. 119. Claudius erhielt 
lebend einen Tempel zu Camulodunum in Britannien, Seneca 1. c. 8, Tacit. 

Ann. XIV, 31. a , , . r 
3) Plin. IT. N. XV, 30,40 weifs bios von dem Wunder, dem der Lor- 

beerliain und der ])rodigiose Hiihnerhof ibre Entstebung verdankten. Vgl. 
Sueton Galba 1 und Dio LXIII, 29. 
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ailein der ganze Lorbeerhain auf einmal aus, starb nicbt allein 
der ganze Hiihnersegen, sondern es schlug der Blitz in den dorl 
befindlichen Tempel der Casaren, so dafs alle ihre Bilder die 
Kopfe verloren, ja selbst den Hitnden des Divus Augustus entfiel 
das Scepter. 

Vespasian war ein zu einfacher Mensch als dafs er nicbt 
ein offnes Auge fur den Plunder der irdischen Majestat gehabt 
haben sollte 1). Desto eifriger waren Titus und Domitian, von 
denen jener fiir die Consecration des Yaters sorgte und wahr- 
scheinlich auch die Sodales Flaviales stiftete, Domitian den Tem¬ 
pel Divorum Vespasiani et Titi am Fufse des Capitolinischen 
Tabularium erbaute, denselben von welchem noch die drei Sau- 
len vorhanden sind, und aus dem Privathause des Vaters, in 
welchem er selbst geboren war, ein templum Gentis Flaviae 
machte, welches zugleich Familienbegrabnifs und Familienhei- 
ligthum sein sollte2). So suchte sicli aucb diese Familie zur re- 
ligios und mythologisch geweihten Dynastie zu constituiren, wo- 
bei es nicbt an Genealogen felilte die mit dem Stammbaum des 
Vespasian, der sabinischen Ursprungs und aus der Gegend von 
Reate geburtig war, bis auf Hercules und seine Begleiter zuriick- 
gingen. Domitian, der sich sclion ganz als orientalischer Despot 
betrug, wollte als soldier auch personlich mit grofsem Glanze 
der Statuen, vielen Opfern an seinen Genius und jener Profu¬ 
sion von Ehrenbogen, langen Dedicationstiteln, Lobgedichten 
und Schmeicheleien sowohl im Senate als bei alien oflentlichen 
Schauspielen gefeiert sein, in welcher diese Zeit das Aeufserste 
leistete3). Nach seinem Tode wurde seine Consecration von 
den Soldaten gefordert, aber noch war der Senat zu machtig als 
dafs eine Consecration von Militardespoten im offenbarsten Wi- 
derspruch mit der offentlichen Meinung moglich gewesen ware. 
Vielmehr war der nachste Divus Nerva, den sein Adoptivsohn 
Trajan dazu erhob 4), wahrend dieser selbst nur die einfachsten 

1) Vgl. die Selbstironie 1). Sueton 23 Prima quoque morbi accessione 
Vae, inquit, puto deus jio. Plinius H. N. II, 7 sieht bei euhemeristischer 
Ueberzeugung in seiner Apotheose nur einen schuldigen Tribut der Dank- 
barkeit: Hie esl vetustissimus referendi bene merentibus gratiam mos, ut 
tales numinibus adscribant. 

2) Becker S. 586, meine Regionen S. 135. Vgl. Sueton Vespas. 1, 12. 
3) Plinius giebt Panegyr. 52 If. eine lebbafte Scbitderung dieses Un- 

wesens, welches auch dem Tacitus so manchen Seufzer eutlockt. Vgl. die 
Adulationen des Statius und Silius Ital. Pun. Ill, 594ff. 

4) Aufser seinem Adoptivvater consecrirte Trajan auch seinen vvirk- 
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und unvermeidlichen Auszeichnungen sich gefallen liefs, nach 
seinem Tode aber von seinem Nachfolger Hadrian und dem Se¬ 
nate wetteifernd mit alien Ehren der Apotheose bedacht wurde. 
Der unstete und wunderliche, mehr griecbisch als romisch ge- 
sinnte Hadrian ware ohne die dringende Fiirbitte des Antoninus 
Pius beim Senate nicht consecrirt worden1). Die folgenden Kai¬ 
ser bildeten unter dem Namen der Antonine bis Caracalla auch 
im Culte der Divi eine zusammenhangende Gruppe: eine Folge 
der aufserordentlichen Popularitat, deren sich die beiden ersten 
Antonine erfreuten, welche nicht allein gleich nach ihrem Ab- 
sterben vom Senat mit seltner Einstimmigkeit zu Guten Gottern 
erhoben, sondern mit der Zeit in der Vorstellung der spateren, 
durch so manche schwere Heimsuchung bedrangten Generatio- 
nen zu wahren Idealbildern einer friedlichen, frommen und ge- 
rechten Regentengrofse verklart wurden. Namentlich war Mar¬ 
cus trotz seiner personlichen Schwachen der Liebling seines 
Zeitalters und der Abgott der spateren Geschlechter, wozu der 
philosophische Heiligenscliein seines Andenkens viel beigetragen 
hat, denn der Cultus der Philosophie stand damals in seiner 
Bliithe und Marcus war eine Art von Ideal eines stoischen und 
ascetischen Weisen, wie es diese Zeit mit vielen Seufzern und 
Gebeten suchte. Auch die Regierung des abscheulichen Corn- 
modus trug dazu bei die Popularitat der beiden frtiheren Anto¬ 
nine zu verstarken2), daber Septimius Severus es fur gerathen 

lichen Vater, welcher unter Vespasian mit grofser Auszeichnung gegen 
die Parther gedient hatte. Dies ist der Divus Pater Traianus auf Miinzen, 
s. Eckhel D. N. VI, p. 433. Vermuthlich wurden beide in einem gemein- 
schaftlichen Tempel auf dein Forum Traiani verehrt, vgl. Spartian Adr. 18 
und von Trajans eigner Consecration ib. 6. Bei derselben wurden seinem 
letzten Feldzuge zu Ehren Parthische Spiele gestiftet, welche nach dem 
Kal. Constant, von seinem Geburtstage d. 18. Sept, an 5 Tage lang als 
ludi triumphales Divi Traiani gefeiert wurden, vgl. Eckhel p. 441. 

1) Spartian Adr. 25, Dio LXX, 1. Antoninus P. weihte ihm einen 
eignen T. auf seinem Forum, der jetzigen Piazza Colonna. In Puteoli, wo 
Hadrian gestorben war, wurde ihm von Antoninus ein Tempel, pentaeteri- 
sclie Spiele und eine Sodalit'at gestiftet, ja sogar Puteoli nach ihm benannt 
Colonia Flavia Augusta Puteoli, s. Mommsen I. N. 2487. 2536. 

2) Man machte es dem Commodus zum Vorwurf dafs er den Namen 
des Hercules dem der Antonine vorgezogen habe, s. Lamprid. Antonin. 
Diadum. 7. Der T. des Antoninus Pius und seiner Gemahlin Faustina hat 
sich bekanntlich in der K. S. Lorenzo in Miranda am Forum erhalten. Der 
des Marcus Anton, lag auf Piazza Colonna, s. meine Regionen S. 175, vgl. 
Brunn tempio creduto di M. Aurelio etc. Ann. d. Inst. 1852 p. 338 — 345, 
Monum. V t. XL. 
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liielt sich in das Geschlecht der Antonine sogar gewaltsam ein- 
zudrangen. Er machte sich nehmlich, obwohl Marcus bereits 
vor 15 Jahren gestorben war, aus eigner Machtvollkommenheit 
zum Adoptivsohne desselben, so dais nun Commodus sein Bru- 
der wurde, also auch Divus werden mufste, was Septimius mit 
seinen Soldaten dem Senate jetzt kurzweg fiber den Kopf nabm1). 
Derselbe Scandal wiederholte sich beim Tode des Caracalla. Ob- 
gleich oflenkundiger Morder seines Bruders und ein arger Sfin- 
der in jeder Hinsicbt wurde er dennoch mit Rficksicht auf die 
Soldaten zum Divus erhoben2). Hatte er doch selbst mit bru- 
taler Verspottung der Ceremonie, als sie auf den ermordeten 
Bruder angewendet wurde, von diesem gesagt: Sit Divus dum 
non sit vivus. Auch der kaiserlicbe Scbandbube aus Emesa ver- 
dankte seine Erhebung auf den Thron vornehmlicb der aufser- 
ordentlichen Popularity des Namens der Antonine auch bei den 
Soldaten3 4), obwohl er es in kurzer Zeit dahin bracbte dafs sein 
eigner Vetter Alexander Severus nicht mehr Antoninus heifsen 
mochte*). Noch die Kaiser der letzten Militarperiode wurden, 
wenn sie es nicht gar zu arg gemacht batten, nacb ihrem Tode 
regelmafsig zu Divis erhoben; auch tauchte mit dem in Rom 
aufserordentlich beliebten Kaiser Claudius noch einmal der Cul- 
tus der Gens Flavia auf, bei welchem spater die Constantine an- 
knfipften 5). Selbst Constantin d. Gr. und sein Sohn Constans, 

1) Vgl. Dio LXXV, 7, Spartian 11 prirnusque inter milites Divum 
Commodum pronuntiavit, und dens. Geta 2, Severus habe gewollt ut om- 
nes deinceps principes quemadmodum Augusti, ita etiam Antonini dice- 
rentur, amove Marci, quern fuisse vel fratrem .mum dicebat et cuius phi- 
losophiarn literarumque institutionem imitatus est. Septimius Sev. und 
Caracalla recbneten sich in Folge dieser Ankniipfung ganz gemiithlich zu 
demselben Geschlechte wie die friiheren Kaiser seit Nerva. 

2) Spartian Carac. 11, Geta 2, vgl. Dio LXXVIII, 9 und Eckhel D. N. 
VII p. 219. 

3) Dio LXXIX, 1, vgl.Vul. Capitolin. Opil. Macr. 3, Lamprid. Anto¬ 
nin. Diadum. 1 und 6 et fait quidem tarn amabile illis temporibus nomen 
Antoninorum, ut qui eo nomine non niteretur, mereri non videretur impe- 
rium. Spartian Carac. 9 ita enim nomen Antoninorum inoleverat, ut velli 
ex animis hominum non posset, quod omnium pectora vclut Augusti no- 
men obsederat. 

4) Daher auch die zu seiner und seiner Mutter Verehrung eingesetz- 
ten Sodales nicht mehr Antoniniani, sondern Alexandrini genannt wurden, 
s. Lamprid. Al. Sev. 9. 10. 62. Doch dauerto die religiose Glorie der An¬ 
tonine, namentlich des Marcus, ungetriiht fort, sowohl im Volke als bei den 
Kaisern, s. Iul. Capitolin. M. Antonin. 18. 19, Lamprid. Ileliog. 2. 

5) Trebell. P. Claud. 3, Victor de Caes. 40. 
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ia noch Valentinian wurden nach ihrem Tode consecrirt und Divi 
genannt, nur in einer dem Christenlhum angepafsten Form und 

in einem andern Sinne '). 
Versuchen wir uns die allgemeinen Grundziige des Kaiser- 

cultus zu vergegenwartigen, sowohl der regierenden als der ver- 
storbenen, so blieb zunachst der Cultus des Genius ernes jeden 
regierenden Kaisers, wie sie sich im Sinne der romischen Reli¬ 
gion von selbst verstand und seit August herkommlich gewoi- 
den war (S. 571), irnrner eine Hauptsache. Eben so naturlich 
war die Geburtstagsfeier des Kaisers, welcbe auch im Orient all- 
aemein war und auch hier mit dem Cultus des Genius eng zu- 
sammenhlingt1 2). In Rom pflegte aufser diesem natiirlichen Ge- 
burtstage der Tag des Regierungsantritts (natalis imperii) feier- 
licli begangen zu werden, beide mit Geschenken, Op fern und 
Spielen°3). Dazu kamen noch jene von August auf das Kaiser- 
thum und den regierenden Kaiser hberhaupt ubergegangenen 
Feste und die regelmafsigen Vota fiir das Wold des Kaisers und 
des kaiserlichen Ilauses, welcbe gleichfalls aus der Zeit des Au¬ 
gust stammten, aber allmalich zu einer druckenden Last fiir das 
ganze Reich wurden4). August war wirklich ein Retter in der 
Noth und Wiederhersteller des Friedens und einer bessern Ord- 
nung; daher man sich wahrend seiner Regierung in Aufmerk- 
samkeiten aller Art erschopfte und bei jeder aufserordentlichen 
Yeranlassung, Heimkelir, Genesung u. s.w. seine Theilnahme durch 
Geschenke und Geliibde zu erkennen gab. Dazu kamen die regel¬ 
mafsigen Veranlassungen, namentlich beim Jahresanfange d. h. am 

1) Eckhel D. N. VIII p. 92.473. Vgl. Tertull. ad Scapulaiu2 Colimus 
ern'0 et imperatorem sic quomodo et nobis licet et ipsi expedit, ut homi- 
nem a Deo secundum et quicquid est a Deo consecutum et solo Leo 

minorem. „ t 
2\ Plato Alcib. T p. 121 C Baotlms yevE&fou anciGii dvei xcu foy- 

'aZ, vS1. Herod. I, 133 und Theopcnp. b. Athen. VI p. 252 B, 
Letronnc Recueil des laser, de l!Egypte I p. 82. In Rom wui-den seit Ca- 
sar und August die Geburtstage der regierenden und verstorbenen Raiser 
und gewcibnlich auch die der Mitglieder des kaiserlichen Hauses gefeiert, 
in alien Standen und durch das ganze Reich, s. Marquardt R. A. IV 8. 221. 
Bei den Griechen sind zu unterscheiden rci yevedhu und ytvtGia a. h. 
der Todestag, der Tag der Verklarung, welcher gleichfalls in Rom olt ge¬ 
feiert wurde, s. Dio LIX, 24, LX, 5. , , 

3) Iul. Capitolin. Pertin. 15 Circenses et imperii natales additi stmt, 
ma a Severo posted sublati sunt, et genethliaci, qui manent, veil nehinlich 
die Geburtstage der Divi immer Festtage blieben. Vgl. Gotholr. ad Lod. 

Theod. II, 8, 2. 
4) Eckhel D. N. VIII p. 473 sqq. 
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з. Januar, wo alle Stande, alle priesterlichen Collegien mit den of- 
fentlichen Beamten und Priesterthumern in Geliibden wetteifer- 
ten1). Fernerdie vota decennalia, quinquennalia, quindecennalia 
и. s. w., welche gleichfalls aus der Regierung des August stammen, 
da dieser im J. 27 v. Chr. die Miene machte als ob er die Republik 
herstellen wollte und sicli nur durch die dringendstenVorstellungen 
des Senats bewegen liefs, die absolute Gewalt von neuem auf zebn 
Jahre zu ubernehmen; daher seitdem die gesetzlicbe Bestatigung 
seines Imperium und dabei auch feierliche vota decennalia immer 
auf dieselbe Frist wiederholt wurden, aucli unter Tiberius, wo 
diese Feierlichkeit schon zur blofsen Form geworden war, wie 
unter den spatern Kaisern2). Die Quinquennalia waren eine 
Art von mittler und geringerer Feier der Decennalia, woraus 
mit der Zeit Vota XV, XXV, XXXV entstanden. Immer pfleg- 
ten diese Geliibde gleich nach dem Regierungsantritt eines Kai¬ 
sers zuerst ausgesprochen und darauf von zebn zu zebn, spii- 
ter von fiinf zu fiinf Jahren zugleich gelost und von neuem aus¬ 
gesprochen zu werden3), und immer waren sie mit Opfern, 
prachtigen Spielen, kostbaren Geschenken verbunden, aus wel- 
chen mit der Zeit driickende Steuern wurden, welche namentlich 
die Provinzen aufserordentlich beschwerten. Aufser diesen ein- 
zelnen Festen, Jahrestagen und Zeitabschnitten wurden hin und 
wieder wohl aucli ganze Monate den Kaisern geweiht d. h. nach 
ibnen benannt, gleichfalls nach dem Vorbilde des Casar und 
August, wie schon dem Tiberius ein gleicher Antrag gemacht 
wurde und spater die Schmeichelei unter Nero, Domitian und 
Commodus auch darin das Aeufserste leistete4). Ein allgemei- 

1) Tertull. de cor. 12 Ecce annua votorum nuncupatio quid videtur? 
Prima in principiis (nehmlich der castra), secunda in capitoliis. Recipe post 
loca et verba: Tunc tibi Iupiter bovern comibus auro decoratis vovemus 
esse futurum. Vgl. oben S. 162. Beispiele geben die Acta fr. Arvalium. 

2) Dio LIU, 13, LVII, 24, LVIU, 24. 
3) Plin. ad Traian. ep. X, 44 Solennia vota pro incolumitate tua, qua 

publica salus continetur, et suscipimus Domine pariter et solvimus, precati 
deos ut velint ea semper solvi semperque signori. 

4) Ueber den Julius und August s. Macrob. Sat. I, 12, 34. 35. Unter 
Tiber wollte man den September Tiberius, den October Livius nennen, docb 
gab er es niclit zu, Sueton. 26. Unter Nero biefsen der April, Mai, Juni 
eine Zeitlang Neroneus, Claudius, Germanicus, Tacit. A. XV, 74, XVI, 12, 
unter Domitian der September Germanicus, der October Domitianus, Sue¬ 
ton. 13, Plut. Numa 19, Macrob. I, 12, 36. Antoninus Pius lelinte wieder 
eine Aenderung der Nainen September, October in Antoninianus und Fau- 
stinianus ab, dahingegen unter Commodus die ganze Folge vom Januar bis 
December neue Nainen bekam, s. Capitolin. Antonin. P. 10, Dio LXXII, 15, 



784 ZWOLFTER ABSCHNITT. 

ner Ausdruck fur die ubernatiirliche personliche Wurde des Kai¬ 
sers blieb der Titel Augustus und die Attribute numen und ma- 
iestas, neben welcber ihm bald auch aelernitas zugeschrieben 
wurde'). In seinem personlichen Aultreten driickte sich dieselbe 
Wurde durch die Strahlenkrone (corona radiata) aus, welche 
eigentlich nur den Gottern gebuhrte, aber im Oriente z. B. von den 
Konigen Syriens schon friiher getragen, also nach diesem Bei- 
spiel in Rom zuerst deni Ciisar im Theater zu tragen erlaubt 
wurde2). Nero ist der erste Kaiser welcber sicli auf semen Miin- 
zen mit dieser Krone abbilden lafst, die immer hauliger mit dem 
Lorbeerkranze, dem sonst gewohnlichen Kopfsclimucke der Kai¬ 
ser abwechselt, bis anstatt ihrer der Nimbus erscbeint, zuerst auf 
einer Miinze des Antoninus Pius. Eben so wurde die griechische 
Sitte die Statuen verdienter Personen bei oder in den Tempeln 
der Gotter aufzustellen, seit Casar auf alle Kaiser angewendet, wie 
diese Bilder aucli bei offentlichen Processionen, namentlicb der 
der romischen Spiele, im Circus neben denen der Gotter und der 
verklarten Divi zu erscheinen pflegten; ja es wurde sclion unter 
Tiberius Sitte bei solchen Statuen zu opfern und seine Andacht 
zu verrichten, so dafs spater nur noch in der Zahl und dem 
Werthe derselben, wie sie namentlich auf dem Capitol aufgestellt 
wurden, eine Auszeiclinung bestand3). Aufserdem dachte man 

Lamprid. Comm. 11. c. intpp. Endlich unter Tacitus bekam der September 
diesen Namen, Vopisc. 13. 

1) Plinius redet in seinen Briefen den Traian nicht selten an: aeter- 
nitatem tuam, vgl. Horat. Od. I, 2, 45 nevus in caelum redeas diuque laetus 
intersis populo Quirini und Ammian M. XV, 1, 3. Dem numen Augusti 
oder den numinibus Augustorum wurden haufig Altare und offentliche 
Denkmaler gewidinet, s. Marini Atti Arv. p. 92, Boissieu Inscr. de Ly¬ 

on p. 52. 
2) Floras IV, 2, 91, Dio XLIV, 6, vgl. Sueton. Octav. 94. In Synen 

erscheint Antiochus IV als ©w mit dieser Krone. Virgil Aen. XII, 162 
sagt vom Konige Latinus: cut tempora circum aurati bis sex radiifulgen- 
tia cingunt, Solis avi specimen. Vgl. Eckhel D. N. VI p. 268 und iiber den 
Nimbus, welcber erst auf den Miinzen der Nachfolger Constantins eine re- 
gelm'afsige Zierde des Kopfes wird, Ders. VIII p. 502 und Grimm D. M. 
300. Es ist der von innen ausstrahlende Glanz, wie einige Schmeichier dem 
Commodus wegen seines schonen, in der Sonne strahlenden Haares das 
Compliment machten, alylrjV rivet ouQctmov neqI trjv y.eepaXqv ovyyeyt- 
vrjadai avrw, Herodian I, 7. 

3) Ueber Casar s. Sueton 76. Tiberius erlaubte Bilder yon ihm selbst 
nur unter der Bedingung aufzustellen, ne inter simulacra deorum, sed in¬ 
ter ornamenta aedium. ponerentur. Doch opferte man bei seinen Statuen 
und denen Seians, Dio LVIII, 31, Sueton. Tib. 65, und jede Art von Profa¬ 
nation des kaiserlichen Bildes, auch auf Miinzen, Bingen u. s. w. wurde aufs 
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sich natiirlich den Kaiser in dem speciellen Schutz aller Gutter, 
speciell ties Jupiter stehend, daher es bald sehr gewohnlich 
wurde die Gutter mit besondrer Beziehung auf den Augustus und 
die Domus Augusta zu verehren und zu benennen; oder aber die 
Kaiser identificirten sich selbst mit den Guttern, so dafs sie sich 
in lhrem Costume abbilden liefsen oder personlich in demselben 
auftraten und eine entsprechende Yerehrung forderten. Noch 
haufiger als bei den Kaisern wurde diese Art von Adulation bei 
den Kaiserinnen beobachtet, welche namentlich in Bildern und 
auf den offentlichen Monumenten mit den verschiedensten Attri- 
buten als Iunones, Cereres, Veneres, auch als Vesta, Concordia, 
Fecunditas, Pudicitia u. s. w. verehrt wurden, wie die Frauen 
denn auch bei der Juno der Kaiserin zu schworen pflegten, wie 
die Manner bei dem Genius des Kaisers. Ein andres, seit der Zeit 
der Antonine wiederholl erwahntes Symbol der kaiserlichen Ma- 
jestat, dal's vor dem Kaiser und der Kaiserin, wenn sie offentlich 
erschienen, ein Feuer getragen wurde* 1), scheint mit dem von 
Augustus eingefuhrten Vestadienste im PaJatium (S. 549) zusam- 
menzuhangen, indein dieser Heerd im kaiserlichen Palaste und 
das auf ihm lodernde Feuer auf dieselbe Weise zum Symbole der 
hochsten Reichsgewalt geworden war, wie der Heerd und das 
Feuer im alten Vestatempel die Seele der alten romischen Staats- 
gemeinschaft bedeutet hatte. Der Titel Dominus wurde zuerst 
von Caligula und Domitian geduldet, die Adoration (tzqooxvvi]- 

Gig) nach orientaiischer Weise forderte zuerst Diocletian, welcher 
sein personliches Auftreten und den Ornat der Kaiser uberhaupt 
ganz nach dem Vorbilde des orientalischen Sultanismus modelte2). 

strengste geahndet. Unter Domitian ward derLuxus und die Tyrannei die¬ 
ser Idololatrie aufs hochste getrieben, wiihrend Traian, obgleich sonst in 
dieser Hinsicht sehr aospruchslos, doch auch Adoration seines Bildes for¬ 
derte, s. Plin. ep. X, 67, Panegyr. 52. Vgl. Spartian Carac. 5 und Gothofr. 
Cod. Theodos. XV, 4, 1. 

1) Namentlich spricht Ilerodian wiederholt von diesem Gebrauche, s. 
1,8.16,11, 3, wo Pertinax zuerst aufs Palatium gefiihrt und dort h rrj flaoi- 
lt(«) ioTiu geweibt wird dessenungeachtet aber am folgenden 
Morgen weder „das Feuer “ vor sich hertragen lafst noch sonst von einem 
Symbole der kaiserlichen Gewalt Gebrauch macht, vgl. If, 6 und VII, 6. 

2) Victor Caesar 39, 4. Dominatus ist wesentlich Despotic d. h. das 
Verhaltnifs des Herrn zu seinem Sklaven, s. Marini Att. Arv. p. 688, Eckhel 
D. N. VIII p. 365. Schon unter Aurelian heil'st es auf den Miinzen: Den et 
Dominato Nato (S. 755.) und Nostro, seit Diocletian ist D. N. d. h. Dominus 
Noster die gewohnliche Aufschrift. Die Adoration war im Orient etwas 
Altes. Bei den Romern mag zuniichst die Sitte der Parther das Vorbiid ge- 
wesen sein, s. Sucton. Calig. 14, Dio LXI1I, 4, Ilerodian IV, 11 u. A. 

Preller, ROm. Mythol. 50 
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Die verstorbenen und consecrirten Kaiser hiefsen als solche 
Divi welches Wort seit Casar und August speciell in diesem 
Sinne gebrauchlich war’) und von den Griechen durcli Qeoi 
iibersetzt wird. Es wurden sowohl Kaiser als Kaisermnen nacli 
ihrem Ableben zu Gotten! erlioben, wurdige und unwurdige, wie 
dieses und das gauze System der Adulation gegen die Kaiser 
schon von den Alien oft mit Bitterkeit geriigt wird 1 2). Beispiele 
der Divae sind nach der Diva Augusta besonders Plotma, die Ge- 
malilin Traians und Marciana und Matidia, seine Schwester und 
Nichte, welche auch in Bom und anderswo durch Tempel und 
andre Stiftungen ausgezeichnet wurden3 4 5), ferner die beiden bau 
stinen, die altere als Gemahlin des Antoninus Pius und die jun- 
oere die des Marcus Antoninus, welche trotz ibres liederbchen 
Lebens nach ihrem Tode gleichfalls zur Gottin erhoben wurde, 
desgleichen die Frauen der syrischen Dvnastie, Iulia Domna, 
Mammaeau. a. Der gewohnliche Verlauf der Consecration war 
der dafs der Nacbfolger oder Solin eines verstorbnen Kaisers 
(der Gemahl oder Solm einer verstorbnen Kaiserin) beim Senat 
darauf antrug und dieser dann die Apotheose bescblofs und die- 
sen Beschlufs zugleich naher formulirte^). In Ausnahmefallen, 
z. B. bei der gegen Wunsch und Willen des Senats befohlenen 
Consecration des Commodus und in iihnlichen Fallen, hatte diese 
weni^stens auf die Dauer keine Folge, da solche Divi gewohnlicli 
spater wieder beseitigt wurden. Der Bitus der Consecration wird 
bei verscbiedenen Gelegenheiten ausfiihrlicb besclirieben ). Er 

1) Tacit. Ann. XV, 74, Serv. V. A. V, 45, XII, 139 Das Wort deus 
wird nur ausnahmsweise von einem consecrirten Raiser gebraucht, z. U. au 
Miinzen von Tarraco von August und b. Plin. Paneg. 11. . 

2) Tacit. A. XIV, 64 sagt von der Zeit Neros, man durfe yon lhr lm- 
mer voraussetzen, quotiens fugas et caedes iussit princeps, fattens grates 
deis aetas Vgl. Victor de Caesar. 33, 25 Quin etiam ahquanti in 
caelestium numerum referuntur aegre exsequus digm und lausan. 

VIII 2 2. 
’3)’ Die nachste Diva nach der Diva Augusta war Drusilla, die Schwe¬ 

ster des Caligula, Dio LIX, 11, wo die Ehren genauer aufgezahlt werden. 
Auch auf diese Culte wurde sehr streng gehalten, s. Tacit.A.X\ \ eiusdem 
animi est Poppaeam Divam non credere, cuius in acta Din Augustiet Vm 
IuK non iurare. Plotina wurde vermuthlich neben Praj an verelirt, uber den 
Cult der Matidia und Marciana s. meine Regionen S. 175, vgl. Mommsen I. 

N 4018 4022.4029—31.4055. m » i 
4) S. oben S. 138, 3 vgl. Prudent, c. Symrn. 1, 223ff., 249£f. Auch 

auf den Consecrationsmiinzen ist oft hinzugesetzt EX.S. C. Auf die genauere 
Form soldier Bescbliisse deuten Angaben wie die b. Spartian Adr. 0, Lapi- 

tolin. Anton. P. 13, M. Anton. 18 u. a. . 
5) Dio LVI, 34ff., LXXIV, 5 von der des August und Pertinax, Hero- 
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ist dem orientalischen Rif,us der Verbrennung des Hercules enl- 
lehnt und in derselben Weise ohne Zweifel schon von den Grie- 
chen nach Alexander bei der Bestattung und Apotheose furstli- 
cher Personen angewendet worden i). In Rom sind die Gebrau- 
che von der Consecration des August bis zu der des Septimius 
Sev. und spaterer Kaiser im Wesentlichen dieselben geblieben. 
August starb den 19. Aug. des J. 14 in Nola, daher der Leich- 
nam erst nach Rom gebracht werden mufste. Ilier erfolgte am 
17. Septbr. im Senate der Beschlufs der „himmlischen Ehren“ 
d. h. eines Tempels und Cultus, eigner Spiele und der Sodales 
Augustales * 1 2). Yorher aber mufsten die sterblichen Reste ver- 
tilgt und die Apotheose symbolisch dargestellt werden. Es wurde 
also zunachst der Leichnam wie gewohnlich ausgestellt, doch so, 
dafs der wirklicbe Leichnam verborgen blieb und nur ein Wachs- 
bild des Verstorbnen sichtbar war, mit welchem bei der Bestat¬ 
tung des Pertinax und des Septimius Sev. sogar die letzten Tage 
der Krankheit nocli einmal sinnbildlich aufgefuhrt wurden3). 
Dann folgt die Bestattung mit prachtigem Gefolge, indem sich der 
Zug zunachst aufs Forum begab wo die iibliche laudatio gespro- 
chen wurde4), dann durch das Marsfeld zum Bustum. Hier vvird 
dieBahre auf einen in Form einerPyramide von mebreren Stock- 
werken errichteten Scheiterhaufen gesetzt, welcher auf den Con- 
secrationsmiinzen oft zu sehen ist5). Bei demselben wird dem 

dian IV, 2 von der des Septimius Sev. Daneben sind die Consecrationsmiin- 
zen wichtig, s. Eckhel D. N. VIII p. 465 sqq. 

1) Vgl. iiber die Pyra des assyrischen Hercules 0. Miiller Kl. d. 
Schriften 2, J02If., iiber die des Hephiistion Diod. XVII, 115, die des alte- 
ren Dionysius Athen V p. 206. 

2) Kal. Amitern. 17 Sept.For. ex S. C. quod co die Divo Augusta ho- 
nores caelestes a Senatu decreti etc. Tacit. A. I, 10 ceterum sepultura 
more perfecta templum el caelestes religion.es decernuntur. Vgl. VI, 18, 
XII, 69. 

3) Das Wachsbild auf dem Paradebette scheint eine altere Bestat- 
tungssitte zu sein, s’: Tacit. A. III, 5. Fiir die Ausstellung der kaiserlichen 

Leiche war vermutklich das Pentapylum in der Niibe des Palastes bestimint, 
s. meine Regionen S. 183. 

4) Beim Leichenbegangnisse des Sever singen zwei Chore von Knaben 
und Madchen Lobgesiinge und Klagelieder auf den Verstorbenen. 

5) Bei Dio heilst es von dem Scheiterhaufen: nvQyoetdps TQifiolos, 
i)J(ficcvTt. xui XQva<p fj.er clvdyicivTcov tlvwv xexoaf.irnx^vr\. Herodian ver- 
gleicht den Totaleindruck mit dem eines Pharos. Es waren 4 Stockwerke, 
in das zweite wurde die Bahre gesetzt, aus dem obersten schwingt sich der 

Adler empor, o? tpfysiv ano yrjs tg ovQarov rpv too ftccGibecog xjjv/rjv 
niOTsvfrai vnb'Poopicdiov, vgl. Dio vom Leichenbegiingnisse des August: 
not 7] [xtv (nvQa) arpUaxero, derog 4^ rig ccvrijg duped tig dvinxaxo 

50* 
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Verstorbenen durch die geistlichen und weltlichen Behorden, die 
Ritter, die Leibwache u. s. w. durch Umzuge und Spenden die 
letzte Ehre erwiesen und darauf der Scheiterbaufen in Brand ge- 
steckt. Wahrend dieser verbrennt schwingt sich aus der Spitze 
des Scheiterbaufens ein Adler zum Himmel empor, eine smnbild- 
liche Darsteilung der auffahrenden Seele, welche man von nun 
an unter den Gottern heimisch dachte; ja bei der Bestattung des 
Augustus fand sich sogar ein Senator, Numerius Atticus war sem 
Name welcher eidlich aussagte dal’s er den \erstorbenen genau 
so wie Romulus babe zum Himmel fahren sehn, wofiir er von 
der Livia mit einer ansehnlichen Summe Geldes honorirt wurde1 * * * * VI VII). 
Darauf wurde der Cultus eingerichtet, ganz wie bei jeder Stiftung 
eines neuen Gottesdienstes. Zunachst wurde der Tempel gestit- 
tet und erbaut, in demselben ein Pulvinar fur die Supplicationen, 
Altare fur die Opfer eingerichtet, ein Flamen eingesetzt, derYer- 
klarte als Divus Pater, als hulfreicher Schutzgott der Rorner ver- 
ehrt und im Bilde dargestellt*). Wei ter wurden jahrhche oder 

wg dr? riiv ifjvyiiv avrov k ror ovqccvov avaqEQWV. Dalier auf den Con- 
seerationsin'dnzen und entsprechenden Reliefs z. B. denen der Antomnus- 
siiule die Vorstellung wie die verklarten Dm oder Divae von Adlern oder 
gefliigelten Genien zum Himmel emporgetragen werden, -vgl. Arlemidor 
Oneirocr. II, 20 i&og 7rcdcuov ajto&vnoxovras tovtovs (Komge u. dergl.) 
Trlcloffftv Tf y.cu yQc'uftn’ in uitco oyov^rovg. Aul den Munzeu der Di- 
vae erscheint der Pfau nicht selten als Symbol der Nova Iuno, auch et bis- 
weilen die Verkliirte emportragend. Oder die Kaiserin wird von einer Vic¬ 
toria zum Himmel gefiihrt oder als verkliirte Mondgottin gedacht, z. B. die 
dngere Faustina auf den M. mit den Worten sideribus recepta. Vor der 

Verbrennung des Scheiterhaufens werden nach alter Sitte alierlei Lmzuge, 
kriegerische Tiinze u. s. w. um denselben angestellt, vgl.\irgil Aeneis 

XI 188 
’ 1) Dio LVI, 46. Derselbe Meineid und dieselbe Belohnung wiederholte 

sich bei der Consecration der Drusilla, Dio LIX, 11. 
2) Augustus heifst auf einer Miinze des Tiber Divus P 

stus, daker er bin und wieder Iupiter Deus genannt wird, Eckhel D. N. 
VI n. 127. Auf Munzeu und andern Denkmalern erscheint er mit der co¬ 
rona radiata und den Nebenzeichen des Blitzes oder eines Sterns, s. Lucan 
VII 457 bella paves Superis facient civilia Divos, fulmmibus Manes ra- 
diismie ornabit et astns inque deum templis iurabit Roma per umbras. In 
eanzer Figur abgebildet erscheint er thronend, in der R. einen Zweig, m 
der L. die Weltkugel oder eine Schaale oder ein Fullhorn haltend. Als 
Opfer wurden Kiilber, Lammer u. s. w. dargebracht, den Dm mannliche, 
den Divae weibliche Thiere, vgl. Prudent, c. Symm. I, v. 245-50 Hune 
morem veterum doeili iam aetate secuta Posteritas mense atque adytis et 

flamine et arts Augusium coluit, vitulo placavit et agno, strata ad P1“t'™(*r 
iacuit, responsa poposeit. Testantur tituli, produnt consulta Senatus 
Caesareum lords ad speciem staluentia templum. M. Antonin wurde nach 
seinemTode als Propitius Deus angerufen, lul. Capitolm. 16. 
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in grofseren Zeitabschnitten sich wiederholende Feste, circensi- 
sche und scenische Spiele u. dgl. mehr bescblossen, je nachdem 
sich der Verstorbene mehr oder weniger um die Stadt und den 
Staat verdient gemacht batte. Endlich erfolgte gewohnlich auch 
die Einsetzung eigner Sodales, wie diese gleichfalls zuerst zur 
Verherrlichung des Divus Augustus beliebt und nacb diesemVor- 
bilde spater gewohnlich bei neuen Consecrationen geschlechter- 
weise wiederbolt wurden, so dafs die Sodales Flaviales fur den 
Cult der consecrirten Flavier, die Antoniniani fur den derDivi aus 
der Familie der wirklicben und Pseudo-Antonini zu sorgen hat- 
ten1). Denn immer hatten es diese Sodalitaten mit den Sacris 
eines ganzen Geschlechts zu thun, der Gens Iulia, Flavia u. s. w., de- 
ren sacrale und mythologische Traditionen durch solcbe Stiftungen 
fortgepflanzt werden sollten, und immer wurden sie, wie die Lu- 
perci, die Fratres Arvales, die Salii in bestimmter Anzahl unter 
den vornehmsten Mannern des Staats gewahlt, zu denen die Prin- 
zen des regierenden Hauses als naturliche Mitglieder eines sol- 
chen Yereins hinzutraten. Auch die so haufig auf Inschriften er- 
wahnten Augustales und Seviri Augustales hangen hochst 
wahrscheinlich mit dieser neuen Stiftung zusammen2). Wenig- 
stens wissen wir dafs sich neben jenen von Staatswegen zu Ehren 
des Divus Augustus und der Gens Iulia eingesetzten Sodalen 
zahlreiche Privatvereine fur den Cultus des August in und aufser- 
halb Rom gebildet batten3): aus welchen Vereinen in den Muni- 

1) Vgl. iiber die Fraginente der Fasten dieser Sodalen Borghesi Ann. 
dell Inst. Arch. Ill p. 161sqq. und iiber die Sodalitaten der Divi iiberhaupt 
L. Mercklin die Cooptation der R. S. 167 IF., Marquardt R. A. IV, 429If. 

2) A. W. Zumpt de Augustalibus et Seviris Aug. B. 1846, Marquardt 
in der Zeitschr. f. A. VV. 1S47 n. 63—65, R. A. Ill, 1, 375 If., Ilenzen Zeit- 
schr. f. A. W. 1848 n. 25—27 und 37 — 40. 

3) Tacit. A. 1, 73 inter cultores Augusti, qui per omnes domus in 
fiiodum collegiorum habebantur.' Victor de Caes. 1 Hincque uti Deo Romae 
provinciisque omnibus per urbes celeb er rim as vivo rnortuoque templa, sa- 
cerdotes et collegia sacravere. Eins der iiltesten Beispiele eines solchen 
Collegiums der Augustalen ist das von Veji bei Or. n. 4046, ein noch alte- 
rcs vom J. 22 n. Chr. ist von Henzen nachgewiesen worden. Schon unter 
Tiberius batten diese Vereine sich von Rom aus iiber Italien und weiter 
verbreitet. Der Unterschied der Seviri Augustales und der Augustales 
scblecbthi#-scheint auf der innern Organisation dieser Collegia zu beruhn ; 
zu bemerken ist dais in Unteritalien gewohnlich nur Augustalen genannt 
werden, in Oberitalien und Gallien nur Seviri, im mittleren Italien dagegen 
Seviri und Augustales neben einander. Wie Oberitalien sich durch die 
Menge seiner Augustaldenkniiiler iiberhaupt als sehr eifrig iin Dienste der 
Divi erweist, so werden in diesen Gegenden auch mehr als anderswo be- 
sondre Collegia der Claudiales und Flaviales genannt. Uebrigens wurden 
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cipien mit der Zeit ein besondrer Stand der Augustalen entstan- 
den zu sein scheint, welcher als municipaler Mittelstand ungefahr 
dem romischen Ritterstande entsprach, wie der municipale Decu- 
rionenstand dem romischen Ordo Senatorius. Milhin wurde die- 
ser neue Cult des Divus Augustus und der Divi uberhaupt fur 
einen grofsen Theil des Reichs zugleich zu einem neuen sociali- 
stischen Principe; denn ohne Zweifel war aucli bei diesenPrivat- 
vereinen die religiose Verehrung des Divus Augustus oder der 
iibrigen Divi der Anfang und die Hauptsache des Vereins1 2), so 
dafs sich die weitere corporative Verfassung und Yerpflichtung 
der Mitglieder zu gemeinschaftlichen Opfern, Malilzeiten, Geld- 
beitragen u. s. w., zuletzt der eigne Stand der Augustalen, aus 
ienem religiosen Princip erst allmalich weiter entwickelt haben 
kann. Nocli andre Ebren der Divi, durch welche sie den iibrigen 
Gottern des romischen Staats gleichgestellt wurden, war die Folge 
ihrer Rilder bei der grofsen Procession der Romischen Spiele 
und ahnlichen Gelegenheiten auf eigenen, gewohnlich von Ele- 
plianten gezogenen Processionswagen-), ihre Anrufung bei feier- 
lichen Gelegenheiten und in den Gesiingen der Saber, der Eid- 
schwur bei ihnen, wo gew’ohnlich der Genius des legieicnden 
Raisers zuletzt genannt wurde3), bei den verdienteren, z. R. bei 

sich aucli hier die Vereine der Attalisten, Eupatoristen, Basilisten u. s. w. in 
Asien und Aegypten vergleichen lassen, s. Letronne Recueil 1 p. 300 

1) Vgl. die Inschrift aus Petelia in Calabrien bei Or. n.36 lb und Zumpt 
u. 45. Auch die Inschrift bei Henzen S. 215 beweist dafs der Cultus 

I . . « 'l -r-« • r T »/ * \ .* _ A. .Ann am .-/>»/>•»» t» ■//» l-» 
1. c. p. 40. Aucn me inscnriu uci ucmcu o. --— , .. 
eine Hauptsache war und blieb: D. M. Q.Inst{eio) Diadumeno Augu stall 
Coluit anriis XXXV, vixit minis LXXXIIH etc. 

2) L. Friedlander bei Marquardt IV, 500. 501. Daber auf den Conse- 
crationsniiinzen des August, des Claudius, Vespasian u. A. die von - o ei 
4 Eleplianten oder Pferden gezogene tensa mit dem Bilde des Divus, der 
hier gewdhnlich eine Hasta, eine Victoria o. a. in den Hiinden tragt. Vgl. 
Sueton. Claud. 11 Alias Liviae divines honores et circensi pompa currum 
elephantorum Augustino sivrilem discernendum curavit, die Consecrations- 
miinzen der Diva Iulia Augusta (d. T. des Titus), lul. Capitolin. M. Anton. 
21, Dio LXXIV, 4 u. a. Dagegen durfte kein Bild eines Divus bei einem 
Leichenbegiingnisse erscheinen. . .. 

3) Vgl. oben S. 545, 3., So wuirden die Numina Divorum aucli bei Ver- 
wiinscbuiigen angerufen. Diese Eides- und Gebetsformeln fiibrten von 
selbst zu officiellen Verzeichnissen der Divi, mit Ausscheidung solcher die 
es nicht sein sollten, s. Dio LIX, 9 und LX, 4 von Caligula: xal dice tovto 

to ah' ovoua CIVTOV ow. egtiv tv Tin v.aTaloycp twv avroxQaroQiov cov 
uvnuvv Ini rs toTg oQXOig y.ai tnl targ tv/aig notov^EVu, wOntQOVds 
TO TOV Tifitniov. LXXIV, 4, wo Septimius Sev. den Pertinax zum Divus 
macht u. a. befiehlt, to ovo/aa aviov ini te Tats tv/aig ccnaOuig Xai ini 
roTg oq/cois anadiv inikeysGitat. 
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August und Trajan, auch eigne Spiele. Aufser den Tempeln der 
einzelnen Divi oder einer bestimmten Familiengruppe derselben 
gab es in Rom auch verschiedene templa Divorum d. h. solche 
in denen alle Divi, so viele sich nelimlich auf die Dauer als solche 
bebauptet hatten, gemeinschaftlich verehrt wurden ’). Nament- 
lich wurden die Geburtstage von diesen fort und fort sowohl 6f- 
fentlich als von jenen Sodalitaten und Privatvereinen gefeiert, da- 
her sich verschiedene Verzeichnisse derselben aus spaterer Zeit 
erhalten haben 1 2). 

Noch ist iibrig von dem Culte der Kaiser, sowohl der regie- 
renden als der verstorbenen, in den Provinzen einen kurzen De¬ 
griff zu gebcn, namentlich von dem bei den Griechen und in dem 
hellenistischen Asien. Von dem romischen unterscheidet er sich 
durch noch weit grofsere Bereitwilligkeit und Mannichfaltigkeit 
der Adulation, wie diese Gegenden ja, besonders Kleinasien, in 
solchen Kunsten und Huldigungen seit alter Zeit geiibt waren. 
Schon die romischen Proconsuln wurden oft vergottert, bald sie 
selbst bald ihre Tugenden3), eine Art von Apotheose, welche 
auch in Rom neben der gewbhnlichen und als Motivirung dersel- 

1) Eine Porticus Divorum stiftete Domitian, eine Auswahl der Divi 
verehrte Alex. Sev. in seinem Lararium, s. Lamprid. 30. Eigne Tempel 
der Divi kennen wir drei: 1) das Caesareum im Haine der Dea Dia, wo die 
fratres Arvales die Divi verehrten. Hier werden unter Commodus 16 Divi 
gezahlt, unter Alex. Sev. 20, s. Marini Atti Arv. p. 385 sq. 2) ein t. Divo¬ 
rum in Palatio, s. Marini p. 82, Dio LXXVI, 2 tv rcug 'Hoxn'cag rcug Iv 
rip IlalcaCip ppiom nsnot.ii/.itvcag. 3) ein vom Kaiser Tacitus gestiftetes 
t. Divorum, in quo essent statuae prindpum b on ovum, ita ut iisdem Nata- 
libus suis et Parilibus et Kal. Icmuariis ct Votis (3 Ian.) libamina poneren- 
tur Flav. Vopisc. 9, vgl. meine Reg. S. 178. In und aufserhalb Rom miissen 
solche Vereine sehr baufig gewesen sein, namentlich fiir den Gebrauch der 
Augustalen, vgl. Or. n. 3787, Mommsen I. N. n. 6828 von denen in Caere. 
Audi die Divae wurden hin und wieder zusammen verebrt, s. Henzen z. Or. 

n. 5977. 5978. 
2) In dem Kal. Constantii, wo diese Natales regelmafsig angemerkt 

werden, und in dem in verschiedenen Mss. erhaltnen Verzeichnisse der 
Natales Caesarum s. Marini Atti p.387, Mommsen iiber den Chronogr. v. 

J. 354 S. 565. ■ 
3) Cic. ad Quint. Fr. I, 1, 10 quoniam in istts urbibus cum summo 

imperio ct poteslate versaris, in quibus tuas virtutes consecratas et in deo- 
rum numero collocalas vides. So wurde in Rom die dementia Caesaris 
vergottert und spiiter die Tugend, die Sanftmuth, die Gerechtigkeit und 
Frommigkeit des August durch ein in der Curie aufgehangtes goldries Schiid 

gefeiert, s. das Mon. Ancyr. der griech. Uehers., vgl. lul. Capitolin. Anto¬ 

nin. P. 13. Wie haufig iihrigens schon die Vergotterung der romischen 
Proconsuln war, lehrt Suelon Octav. 52, vgl. Cic. ad Q. fr. I, 1,9, ad 

Att. V, 21. 
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ben wiederholt vorkoimnt. Darauf folgten die Zeiten des Casar, 
des Antonius, des August, dessen Sieg bei Actium als die ent- 
scheidende Thatsache der neuen Monarchie auch in Griechen- 
land und im Orient viel gefeiert wurde. Nun erhoben sich die 
Tempel zu Ehren der Dea Roma und des Divus Iulius oder des 
Augustus mit den dazu gehorigen Spielen, von denen die diesem 
Paare, der Dea Roma und dem Augustus gewidmeten gewohnlich 
Pco/^aia Seftaora heifsen, die dem Casar gewidmeten Kcuoa- 
Q£ia'). Namentlich wurden beide, Casar und August, viel als 
Retter in der Noth (EcorrjQsg), als Befreier und hiilfreiche Gotter 
verehrt und Augustus als solcher in Aegypten, um welches er sich 
gleichfalls sehr verdient gemacht hatte, selbst mit dem Titel Zevg 
1EXsvd'£Qiog hedacht, wahrend er in Alexandrien und sonst hin 
und wieder an den dortigen Kusten als Beschiilzer der SchifTalirt 
und unter den Gdttern der See angebetet wurde1 2): so sehr con- 
currirte damals auf alien Gebieten der Natur und Weltregierung 
die Furcht vor der irdischen Majestat mit dem Glauben an das 
unsichtbare Walten der Gotter. Auch in Athen, in Sparta und 
andern Hauptstadten von Griechenland erhoben sich dieselben 
Altare und Tempel zu Ehren des Casar und August, vor alien in 
Korinth, welches bekanntlich durch Casar wiederhergestellt wor- 
den war3). In Italien aber zeichnete sich vorzuglich Neapel, 
jetzt die erste Stadt Campaniens und der Sitte nach griechisch, 
durch jene zu Ehren des August gestifteten Spiele aus, die nach 
griechischer Weise alle fiinf Jahre mit gymnastischen und musi- 
schen Schauspielen, auch mit Theater gefeiert und von den be- 
ruhmtesten griechischen Kiinstlern und Athleten wetteifernd be- 
sucht wurden. Augustus selbst hatte diesen Spielen noch kurz 

1) Vgl. die Inschr. im Corp. I. Gr. n. 3902 b aus Eumenia in Phrygien: 
nvayoQevtod-ca Iv rtg yvuvixtp dycovi tm JTenyafio) twv ‘Pco/uaCwv 
2^e^aGT(ov —•, coOkvtcos <)£ ccvccyoQevtG&cu xui lv tolg dyoy.ivoig xctTu 
■nohv aytuffi tojv KctiaaQ-ryov. 

2) Vgl. die Dedication eines Propylaon der Isis zu Tentyra bei Le- 
tronne recueil I, p. 80 sq. und oben S.773,4, C. I. Gr. n. 4443 bei Aga in Ci- 
licien: ©fq; JZepocGTqi Katoaoi y.ul noOenfoJVihGcfctXsi'tp xal^4(fQo^iTrj 
EvnXoCq. 

3) Ueber den T. der Roma und des Augustus auf der Burg von Athen 
s. Rofs Archaol. Aufs. S. 113. In Sparta gab es ein t. Caesaris und ein t. 
Augusti, Paus. Ill, 11,4, in Korinth aufser dem Cult des Caesar und dem 
aus Miinzen des August und der Livia bekannten t. der Gens Iulia ein t. 
Octaviae und ein alien romischen Kaisern gewidmetes Heiligthum, Paus. II, 
3, 1; 8, 1. In einer Inschrift aus Ephesus C. I. Gr. n. 2957 heifst Casar 
&£os t(X(fuvr]9 xal xoivog tov dvOgionCrov fiCov ocoTrjQ. 
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vor seinem Tode prasidirt, und immer blieben diese gleichfalls 
Pwf.ia.ux ^s/Saara genannten Spiele, wie spater ahnliche zu 
Ehren des Hadrian gestiftete1), eine wichtige Schule der grie- 
cliischen Sitte in dieser Gegend von Italien. Neben Augustus 
wurde Livia viel verehrt, in Smyrna aucb neben ihrem Sobne Ti¬ 
berius2). Dann nahm Caligula den grofsen und prachtvollen 
Tempel des milesischen Apollo fur sich in Beschlag, da, wie er 
sagte, Ephesus bereits von der Artemis, Pergamum von Augus¬ 
tus, Smyrna von Tiberius besetzt sei3); doch war seine Regie- 
rung zu kurz um dauernde Merkmale der Scluneichelei zu hin- 
terlassen. Anders war es mit Nero, unter welchem sich in Asien 
die ersten Spuren des Neocorats zeigen; denn auch diesem Kai¬ 
ser wurde in Griechenland und Asien auf alle erdenldiche Art 
geschmeichelt. Zeus Eleutherios lieifst er auf einigen Miinzen, 
Apollo und Herakles auf andern wegen seiner agonistischen Be- 
muhungen, welche sein Anhang in Rom mit ahnlichen Huldigun- 
gen belohnte, der Welt Heiland (SwzrjQ zfjg Oixovfiivrig) auf 
andern 4). 

Spater gefiel sich Hadrian ganz aufserordentlich in solchen 
Adulationen der Griechen und der gracisirten Gegenden, welche 
aller Orten Tempel seines Namens erricbteten. Namentlich 
machte sich dieser Kaiser um Atlien, den alten Mittelpunkt der 
griechischenBildung, sebr verdient, daherihm dervonihm selbst 
ausgebaute Tempel des Zsvg ’OMfirriog geheiligt und ein gro- 
fser Theil der Stadt nach ihm benannt wurde5). Denn aucb die¬ 
ses wurde nach demVorgange Alexanders und seiner Nachfolger 
jetzt im romischen Reiche immer mehr Sitte, ganze Stiidte nach 
ihrem kaiserlichen Wohlthater oder Stifter zu benennen, in wel- 
chen Stiidten dann naturlich der Cultus der Kaiser oder der Kai- 

1) Auf einer Inscbrift bei Corsini Diss. Agon. IV, 14 p. 103 heifsen 
diese Spiele 'lxaXiv.u Pw/uatct ZtjiaGxu 'la. 'OXv/tma, wo 'IxuXixa ein iil- 
teres Fest sein mufs, die P. Z. den August angehn, die ’iGtXctGxiy.u'Olvfi- 
tnet aber ein Fest zu Ebren eines Einzugs des Hadrian sind, s. die Inschrift 
aus Salernuiu voin J. 142 bei Mommsen I. N. n. 104 Imp. Caesari — 

T. /Ielio Hadriano Antonina etc. — constitutori sacri certaminis iselaxiici. 
2) Tacit. Ann. IV, 15. 37. @6og Zt/iaGTog heifst Tiberius auf M. von 

Pergamum und Steinen von Mytilene. In Aegypten nannte man ibn viog 

ZefictGTog, (9soil ZffictGrov viog, Letronne I p. 91 vgl. p. 230, wo Iulia 
Augusta d. h. Livia als Isis neben ihm genannt wird. Ein flamen Ti. Cae- 

saris Aug. in Surrentuin und in Venusia b. Mommsen I. N. n. 718. 2123. 

3) DioLIX, 28. 
4) Eckbel D. N. VI p. 269, vgl. Sueton Nero 53, Dio LXIII, 20. 

5) Dio LXIX, 16, Spartian Adr. 12. 18. 19, vgl. Sueton Octav. 60. 
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serin, die ilinen den Namen gegeben hatte, erne Hauptsache war. 
JenenTempel des OlympischenZeus hatten schon friiher die be- 
freundeten und verblindeten Konige auf gemeinschafthche Kosten 
ausbauen und dem Genius des Augustus heiligen wollen. Jetzt 
erwuchs fur Hadrian daraus der Beiname Olv^tiog, daher auch 
die ihm in Athen, in Asien und in Neapel gefeierten Spiele Olym- 
pische genannt wurdeni). Dazu kam der neue Cultus seines 
Lieblings Antinous, der sich in Aegypten fur semen aberglaubi- 
sclien Herrn, welcher dadurch sein Leben zu verlangern hollte, 
aufgeopfert hatte und dafiir weit und breit als Gott verehrt und 
durch eigne Spiele gefeiert wurde* 2). Die folgenden Raiser von 
Antoninus Pius bis Septimius Sev. und seme Descendenz traten 
auch in den Provinzen meist als eine Folge auf; namentlicb 
scheint Severus in seinem Eifer fiir einen Sohn des Marcus zu 
gelten den Cult der Antonine und die Feier eigner Avtuvivicwo. 

erst recht befordert zu haben, obwohl er selbst und seine 4 a- 
milie syrischer Abkunft doch auch niclit selten unter ihren eignen 
Namen gefeiert wurden. Audi hiingen die seit dieser Zeit beson- 
ders haufig gefeierten Pythien und Aktien als Spiele des Apollo 
hochst wahrscheinlich mit dem Culte des syrischen Sonnengottes 
zusammen, welcher in dieser Familie erblich war und mcht sel 
ten mit dem des Apollo verschmolz3). Anderswo wurden feteo- 
yduia zu Ehren der Vermahlung des Septimius Sev. mit der 
Julia Domna, XQvodvd-iva zu Ehren dieser und spaterer Kaise- 
rinnen, OdctdacpEia zu Ehren der feindlichen Briider, des Geta 

und Caracalla gefeiert u. s. w. 4). T 
Ein eigenthiimlicbes und nocli nicht genug aufgeklartes In- 

i; Vel das Verzeicbnils der Olympien bei Krause Olympia S. 204 ff. 

und liber den Prachttempel des Hadrian zu Cyzicus und die dort gefeierten 

Sniele Maruuardt Cyzicus S. 143. 15011. 
21 Dio LXIX, 11, Eckbel D. N. VI p. 528. Namentlich zeigten Anti- 

noupolis in Aegypten, s. Orig. c. Cels. Ill p. 132, seine Heimath Bithynien 
undVantinea in Arkadien grofsen Eifer in diesein Oottesdienste L s. Paus. 

VIII, 9, 4. In Attika gab es ’Ai’Ttvoaa tv adzet und tv J^Atvaivi, a., i. 
Gr. n. 283, Rofs Demen v. Attika S. 32. 

3) Vgl. das Verzeichnifs der Pythien bei hrause, die Pytbien, Nemeen 

u. s. w. S. 53 If. Daber auch Geta und Caracalla auf Munzen als vtoz 
"Hitoi erscbeinen und namentlicb zu Emesa in Syrien Hha. Hv&ict ge eier 
wurden s ib. S. 61. Entweder stehen ZtsrjQtta Hv&ia zusammen wie 
ASpttxvsta ’Olvunia, odcr es sind Munzen des Caracalla, Geta u. s. w., 
wo diese Pythien, auch wohl Hxrtcc nv&ia, genannt werden Aulserdem 
werden bin und wieder genannt A'o^uoJeta, ZfVrjQtia, Avrwvtvtava, 

AleSardpioc, letztere zu Ehren des Alexander Sev. 
4) Vgl. iiber diese und andere Spiele Krause Neocor. p. 7b sqq. 
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stitut des asiatischen Kaisercullus ist das Neocorat1). Bei 
den Griechen ist vecoxoqos ein blofser Tempeldiener, dagegen 
wurde in Asien, namentlich in Ephesus mit demselben Worte 
ein sehr angesehenes Ehrenamt beim Culte der Schutzgottin der 
Stadt, der bekannten Diana von Ephesus bezeichnet2). Eben 
dieses Amt scheint nun bier und in andern asiatischen Stadten 
von dem Culte der alteren Schutzgottheiten auf den der gottlich 
verehrten Kaiser ubertragen zu sein, welche gleichfalls fur die 
Schutzgotter der ihrem Cultus ergebenen Stlidte oder Districte 
angesehen wurden. Genug das Eigenthumliche des Neocorats 
besteht darin dafs gewisse Stadle, bin und wieder auch soge- 
nannte xoiva, sich mit specieller Beziehung auf die Verehrung 
der Kaiser und die danht zusammenhangenden Feste und Spiele 
vecoKOQOi nennen. Und zwar findet sich dieses Institut zuerst in 
diesem Kreise vonAsien, vorziiglich in den grofsenHauptstadten, 
in denen der Ivaisercultus mit besonderem Pomp begangen 
wurde, in Ephesus, Smyrna, Pergamum, Nicomedia, von wo es 
sich einerseits nach Thracien und Macedonien, andrerseits nacli 
Cilicien weiter ausgebreitet hat. Immer war der Nswxoqos eine 
sehr angesehene Person, entweder ein Priester oder der erste 
Beamte, welcher im Namen des Staates fiir diesen Gottesdienst, 
den der’alteren Schutzgotter und den der romischen Kaiser, zu 
sorgen hatte und deshalb zugleich Eponym war; dahingegen an¬ 
drerseits die Kaiser solchen Stadten gewisse Auszeichnungen und 
Privile°ien verliehen3 * *). Die ersten Anfange dieses Instituts fal¬ 
len in&die Zeit des Nero, wenigstens geben die Munzen friiher 
keine sichre Spur; und zwar zeigen sich nicht allein diese friihe- 
sten Spuren des Neocorats in Ephesus, sondern dasselbe hat 
sich in dicser Stadt auch am weitesten ausgebildet, so dafs wir 
Ephesus wo hi fiir die Wiege deSselben halten diirfen. Am mei- 

1) Krause Nswxoqos Lips. 1844, vgl. Eckliel D. N. IV p.288sqq., 
Marquardt Cyzikus und sein Gebiet S. 84IF. 

2) Xenophon Anal). V, 3, 6. Ephesus heifst in der Apostelgescli. 19, 

35 AienoJas vtwy.oQog rijg fj,eydlr1g &8ugl4QT£[ndog y.al tov ^tonerovg, 

auf einer Inschrift C. I. Gr. n. 2954 a rj TQotfbg Trjg iStae feov rfjg Eye- 
a(ag. Inschriften erwahneu aufser den Neokoren der Kaiser einen Nm~ 
xonog rrjg llojifuSog rijg ytevy.oqyvvrjg in Magnesia, einen andern tdiv 
utyalon’ timv Neutoecov in Smyrna, tov [xeyalov ZaQuntdog anderswo, 

so dal's also auch hier der Cultus der wirkliehen Giitter der altere gewesen 

zu sein scheint. . ............ 
3) Ueberdies waren mit solchen Spielen innner ortliche Vortueile, 

zahlreicher Besuch von Fremden u. s. w. verbunden, daher die Stiidte sie 

eifrig suchten, s. Dio LXVI, 9. 
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sten bliihte es im Zeitalter der Antonine, wo die asiatischen 
Stadte sich gewohnlich mehrererNeocorate, eines ersten, zweiten 
und dritten zu riihmen wissen, Ephesus sogar eines vierten: 
was vermuthlich so zu erklaren ist, dafs zu dem ersten Neocorate 
der iilteren Schutzgottheit zuerst das des Augustus, darauf das 
des Hadrian u. s. w. hinzutrat, indem die pentaeterisch zu 
feiernden Spiele vonJahr zu Jahr abwechselnd gefeiert wurden i). 
Immer konnten sich solche Stadte dieseWiirde nicht eigenmach- 
tig aneignen, sondern es bedurfte dazu eines Decrets des romi- 
schen Senats, wie dieses auf manchen Miinzen ausdriicklich be- 
merkt wird. Dieselben Miinzen prunken mit den Tempeln und 
Statuen der von ihnen verebrten Kaiser, den Insignien der ihnen 
zu Ehren veranstalteten Spiele, und in der That sclieinen diese 
Gebaude und diese Spiele in den grofseren Stiidten sehr ansehn- 
lich und prachtig gewesen zu sein. Gewohnlich nennen sich sol¬ 
che Stadte die Metropolen bestimmter Districte, z. B. Ephesus 
die Metropole von Asien, Milet die von Jonien, mit welcher 
Wiirde ein Vorzug bei den gemeinschaftlichen Versammlungen, 
Festen und Festaufziigen verbunden war. Die provinciellen Ge- 
meinschaften im Ganzen dagegen nennen sich xoivd, communia 
von Asien, Macedonien u. s. w., welche als solche die Stiftung 
eines Tempels z. B. Bomae et Augusti beschliefsen und fur die 
Ausriistung der Feste sorgen, daher auch wohl als kolvo. das 
Neocorat zu besetzen hatten, wahrend die Tempel sich natiirlich 
immer in der Metropole befanden und auch die Feste dort be- 
gangen wurden. 

1) Krause Neioy.oqog p. 43 sqq. 
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Der romische Kalender. 

J a n u a r. 
Seite 

1. Kal. Tag des Ianus und der Strenae . . 159. 
- des Aesculap und Vejovis in Insula . 238. 607. 
- der Fortuna .... 560. 

3. Tag der Vota ..... 162. 783. 
9. Agonia oder Agonalia .... 159. 

11. Iuturnalia, Garmentalia . . . 358. 508. 
13. Idus. Tag des lup. Stator nach Kal. Const. . 176. 
15. Carmentalia ..... 358. 
16. Stiftungstag der Concordia . . . 624. 
22 — 24. Ludi Palatini .... 776, 1. 
27. Dedication der von Tiberius neu erbauten ae- 

des Castorum. 
30. Dedication der ara Pacis . . . 614. 

Februar. 

1. Kal. Tag der luno Sospita in Lanuvium und 

Rom ...... 247. 
5. Stiftungstag der Concordia.in Arce . . 624. 

13. Idus. Tag des lup. und des Faunus in Insula . 346, 2. 
15. Lupercalia ..... 318. 342 IF. 
17. Quirinalia ..... 330. 408. 
13 — 21. Dies parentales .... 483. 

21. Feralia ..... 483. 
22. Caristia ..... 484. 
23. Terminalia ..... 230. 
24. Regifugium, s. Marquardt Handb. d. R. A. IV, 265. 

27. Equiria ..... 318. 

Marz. 

1. Kal. Tag des Mars, alter Jahresanfang . 245. 319. 542. 

- der luno Lucina . . . 245. 



798 AJtHANG. 

I. Hal. Matronalia • 
Auszug der Salii . 

5. Isidis Navigium .... 
6. August zum Pontif. Max. erhobeu 

7. Tag des Vejovis . • « 
- des Iupiter, Mars und Vejovis 

14. Equiria. 
15. Idus. Tag des Iupiter • • 

- der Anna Pereuna . 

16. Mamuralia . 
16. 17. Umzug bei deu Capellen der Argeer 
17. Liberalia, Dies agonalis 
19. Stiftungstag der Minerva in Aventino und 

Dies artifieum . .■ 
19 — 23. Quinquatrus . 
19. Tanz der Salier auf dem Comitium 

20. Pelosia . 
23. Tubilustrium . . • 
24. Q. Rex C. F. (Quando Rex comitiavit las) 
22 .— 27. Fest der Magna Mater und des Attis 

28. Initium Caiani . 
30. Ara Pacis constituta . 
31. Stii'tungstag der Luna in Aventino 

April. 

1. Kal. Tag der Venus und der Fortuna \irilis 
5. Stiftungstag der Fortuna Publica auf dem Qui- 

rinal . • . . 
4 —10. Megalesia 

10. Stiftungstag der Magna Mater Idaea auf dem 

Palatin .... 
II. Tag der Fortuna Primigenia in Praeneste 

12 — 19. Ludi Cereales ... 
13. Idus. Stiftungstag des Iup. Victor und der Li- 

bertas . 
15. Fordicidia . ^ 
21. Parilia oder Palilia, spater Pwfiaia . 
23. Vinalia priora . 
25. Robigalia . . . • 

Serapia • 
28. Stiftungstag der Vesta in Palatio 
28—3. Mai. Ludi Florales 

Mai. 

1. Kal. Tag der Maia oder Bona Dea 
Laralia . 

9. 11. 13. Lemuria 
12. Stiftungstag des Mars Ultor . 

15. Idus. Argeenopfer . 
Tag des Mercur und der Maia . 

21. Agonalia .... 

Seite 

244. 
319. 
729. 
549. 
237. 
320. 

320. 
304. 
317. 
515. 
159, 2. 320. 444. 

259. 
260. 
261. 321. 
729, 5. 
321. 
322. 
736. 
741, 4. 
614. 624. 
289. 

388. 395. 624. 

556. 
448. 451. 

448. 
562. 
434 ff. 

176. 616. 
405. 
367. 368. 701. 707. 
175. 388. 396. 
437. 
730. 
549. 
380. 

351. 
490. 496. 
499. 
325. 
515. 
597. 
159, 2. 
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23. Tubilustrium . 
24. Q. R. C. F. 
25. Stiftungstag der F. Primigenia auf dern Qui- 

rinal . . . . . 
29. Ludi Honoris et Virtutis 

Iuni. 

1, Kal. Tag der Iuno Moneta 
- der Carna 
- des Mars extra p. Capenam . 

Stiftungstag des t. Tempestatis . 
3. Stiftungstag der Bellona 
4. - - des Hercules Custos in Circ. Flam. 
5. - - des Dius Fidius in colle Quirinali 
7. Ludi piscatorii . 
8. Stiftungstag der Mens in Capitolio 
7 — 15. Reinigung des Vestatempels 

9. Vestalia ..... 
15. Q. St. D, F. d. i. Quando stercus delatus fas . 
11. Matralia . . . . 

Stiftungstag der Fortuna in Foro Boario 
der Concordia der Porticus Livia . 

13. Idus. Stiftungstag des Iup. Invictus 
Quinquatrus minusculae . 

19. Stiftungstag der Minerva in Aventino uud in 
Caelio . . . • . . 

20. Stiftungstag des t. Summani beim Circ. Max. . 
23. Dies ater d. b. Tag der Niederlage am 1. Tra- 

simenus. 
24. Tag der Fors Fortuna .... 
27. Stiftungstag der Aedes Larum in Summa Sacra 

Via. • ■ • * * 
Stiftungstag der Aedes Iovis Statoris . 

29. - - des t. Quirini in-^colle 
31. - - des t. Herculis Musarum . 

Juli. 

1. Kal. Tag der Felicitas in Capitolio 
4. Stiftungstag der ara Pacis 

5. Poplifugia 
7. INonae Caprotinae 

8. Vitulatio 
6. Tag der Fortuna Muliebris ... 

7. Opfer ad aram Consi 
6—13. Ludi Apollinares . . . 

14—19. Merkatus (der Markt naeh den Spielen). 
15. Idus. TransvectioEquitumzuEhrederCastoren 

18. Dies Alliensis. 
19. 21. Lucaria 
20—30. Ludi Victoriae Caesaris . 

23. Neptunalia . 

Seite 

529. 

556. 
614. 

252. 
603. 604. 
323. 
293. 
611. 
655, 4. 
636. 
512. 529. 
628. 
542. 
543. 
543. 
285. 
554. 
624. 
176. 
262. 

260. 
217. 

553. 

497. 
176. 
698. 
656. 

619. 
614. 

255. 

556, 3. 

421. 
271. 

660. 

99. 
610. 

505. 
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25. Furrinalia . 
30. Stiftungstag der Fortuna Huiusce Diei 

August. 

1. Kal. Tag der Spes am f. Olitorium . . 
— des August und der lares Augusti 
— der Eroberung von Alexandria durch 

August. 
5. Stiftungstag der aedes Salutis auf dem Quirinal 

9. Opfer des Sol Indiges auf dem Quirinal 
nach dem Kal. Amitern. Das Kal. Capranic. 

setzt dasselbe Opfer auf den 8. Aug. 
Tag der Scblacht bei Pharsalus. 

10. Stiftungstag der ara Cereris et Opis Augustae 

in Vico Iugario .... 
12. Opfer des Hercules Invictus am Circ. Max. . 

— der Venus Victrix, des Honos und der 
Virtus, der Felicitas in theatro marmo- 

reo d. li. des Pompejus. 
13. Idus. Tag des Iupiter,der Diana, des Vortumnus 

in Aventino nach Kal. Amitern., der Di¬ 
ana in Aventino und des Vortumnus in 
Loreto Maiore nach Kal. Capranic. Wahr- 
scheinlich hatte auch die Diana Nemoren- 
sis von Aricia an diesemTage ihren F esttag. 
Tag des Castor und Pollux in Circo Flam. 

17. Portunalia (nach Kal. Const. Piberinalia) 
18. Stiftungstag des Divus lulius auf dem Forum . 
19. Vinalia Rustica, Stiftungstag der Libitina und 

der Murcia . 
21. Consualia ..... 
23. Volcanalia . • • . • 
24. Tag der Luna in Graecostasi nach Kal. Pine. 

Das Kal. Const, nennt den 28. einen Tag des 

Sol und der Luna. 
Mundus patet . 

25. Opeconsiva . 
27. Volturnalia . 
28. Stiftungstag der Ara Victoriae im Senat 

September. 

1. Kal. Stiftungstag des Iupiter Tonans . 
2. Tag der Schlacht bei Actium . 

13. Idus. Epulum Iovis . 
Liindliches Fest der Ceres, Plin. Ep. 

IX, 39. 
4—19. Ludi Romani . 

20—23. Merkatus. 
17. Consecration des August . 
18—22. Ludi triumphales D. Traiani 

23. Geburtstag des August . • • 
26. Tag der Venus Genitrix auf dem Forum Iulium 

Seite 

458. 
558. 

617. 
497. 776. 

601. 
287. 

419. 
652. 

389, 3. 

280: 283. 
662. 
158. 
772. 

174. 387. 388. 
421. 
528. 

457. 
418. 
521. 
610. 

211. 
274. 
195. 231. 

195 If. 

787. 
779, 4 
776. 
390. 



ANHANG. 801 

8eite 

October. 

1. Kal. Fidei in Capitolio . . . 225. 
4. Ieiuniura Cereris .... 439. 
5. Mundus patet . . . . 457. 
5—12. Augustalia . . . , 776. 
6. Dies ater, wegen der Niederlage durch die Cim- 

bern im J. 105 v. Chr. 
9. Stiftungstag des Apollo Palatinus nach Kal. 

Amitern. und Antiat. .... 274. 
Genio Publico, Faustae Felicitati, Veneri Vi- 
ctrici in Capitolio .... 569. 

11. Meditrinalia ..... 175. 
13. Fontinalia . . . , . 506, 
15. Idus. Ludi Capitoliui , . . , 203. 

Opfer des Octoberpferdes . . . 323. 
18. Iano ad th. Marcelli .... 157. 
19. Armilustrium . . . . . 324. 
27—• 1. Noy. Ludi Victoriae zum Andenken an 

Sulla ...... 610. 
28 — 3. Nov. Fest der Isis . . . 730. 

November. 

1. Kal. Ilaupttag der ludi Victoriae Sullae und 

Tag der Schlacht. 
8. Mundus patet ..... 457. 

13. Idus. Epulum Iovis .... 203. 
4 — 17. Ludi Plebeii .... 203. 

18 — 20. Merkatus. 

December. 

1. Kal. Neptuno, Pietati ad Circ. Flam. . . 505. 626. 
3 — 4. Nachtliches Opfer der Bona Dea . . 355. 

5. Faunalia . . . . . 336. 342. 
8. Tiberino in Insula, Kal. Amitern. 

11. Agonalia ..... 159, 2. 
12. Conso in Aventino, Kal. Amitern. . . 421, 5. 

13. Idus. 
Telluri, Kal. Antiat. 

15. Consualia . . . • • 421. 
16. Dedication der Ara Fortunae lleducis . . 559. 
17 _21. Saturnalia und Opalia . . . 413ff. 
21. Divalia und Angeronalia . . . 431. 

Opfer des Hercules und der Ceres . . 644, 1. 
22. Tag der Lares Permarini . . . 497. 

23. Larentinal ..... 423. 
25. Natalis Solis Invicti .... 756. 

Preller, ROm. Mylliol. 51 
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Abeona Adeona 580. 
Aborigines 341. 675. 
Acca Larentia 72. 85. 342, 2. 379. 

413. 644. 695. 
Acron v. Caenina 177. 646. 702. 
Acheron, Acherusia templa 461. 
Actium, Actia 273. 274. 792. 794. 

Adad 750. 
Adeps, adipatum 585. 
Adler der Consecration 788. 

— des Iupiter 681. 
Addenda Coinquenda 595. 
Addenda Commolenda Deferunda 

595. 
Adonis 725. 743, 2. 
Aecetia 629. 
Aediles 433. 434. 
Aenaria 673. 
Aeneas Indiges 82. 83. 152. 422. 

520. 536. 677. 
AeneasunddieAeneaden 387. 667ff. 

Aeon 762. 
Aequitas 629. 730. 
Aerarium Saturni 412. 
Aes Martimn 310. 
Aesculanus 590. 
Aesculapius 134. 606. 726. 752. 

Aeternitas 288. 784. 
Afferenda 582. 
Agenoria 581. 
Agnone, die Weihinschrift von 40. 

647. 
Agonia, Agonalia, M. Agonius 159. 

321. 581. 
Agrippa 505. 577. 690. 
Aius Locutius 55. 580, 3. 

Alba Longa, Mons Albanus etc. 9. 
187. 191. 235. 384. 536 ff. 674. 

6S0. 688 ff. 696. 
Albiona, Albionae 100, 3. 
Albogalerus ISO, 1. 
Albunea 339. 518. 523. 
Alemona 576. 
Alexandria 513. 622. 725ff. 765. 

767. 773, 4. 792. 
Almo 450. 516. 737. 
Amata 537. 682. 
Ambarvalia 301. 371. 406. 
Ambilustrum 374. 
Amburbium 124. 372. 

Amnis 507. 
Ainphitrite 503, 2. 504. 
Amsanctum 522. 
Ancilia 169. 300.314. 322 ff. 
Ancitia, Angitia, Angitiae 89. 238. 

362. 
Anculi, anculae 87. 
Angerona 432. 
Anio 517. 518. 
Anna 305. 669, 2. 
Anna Perenna 304. 
Annona 432. 597. 621. 
Antenor 687. 
Antinous 794. 
Antiochia 743. 747. 769. 
Antium 563. 607. 665. 675. 
M. Antonius 87. 772. 
Antoninus Pius 41. 246. 615, 2. 

750. 780. 
M. Antoninus Philosophus 768. 780. 

794. 
Anubis 724. 731. 
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Anxur 238. 
Apello, Aperta 268. 
Apertiones sacrorum 322, 3. 
Apex 180. 182. 316. 
Aphrodite 384. 388. 
Aphrodite und Aeneas 667 ff. 

Aplu 268. 
Apollinaris (lucus) 269. 
Apollinis operta 339, 2. 
Apollo, onis, enis, inis 268. 

— Belenus, Grannus 277. 
— Medicus 268. 269, 1. 
— Monetae 276, 3. 
— Palatinus 274. 475. 
— Putius 268, 3. 
— Rhamnusius 274, 2. 
— Salutaris,Conservator276,3. 
— Sandaliarius, Tortor etc. 

276 3. 
Apollo Sol 272. 

— Soranus 239. 377. 

— Veiovis 236. 
— in Italien und Rom 131. 134. 
— und die Secularspiele 275. 

475. 
Apollo und die Musen 276, 3. 

— der Syrische 745. 750. 

Apotheose 770JT. 
Aprilis 142. 388. 
Aquae Albulae 518, 1. 
Aquili, dii 47. 458, 3. 
Aquilicium 173. 313. 

Aquilo 291. 
Arae et foci 490, 1. 

Ara Consi 421. 
Ara Martis 311. 319. 373. 

Ara Maxima 645. 649. 
Ara Romae et Augusti 774. 

Ara Ubiorum 774. 
Arculum, Inarculum 182. 

Arculus 590. 
Ardea 384. 658. 665. 669. 675. 

681 ff. 
Argei, Argea 124. 514. 515. 694. 

Argentinus 590. 
Aricia 9. 278. 683. 691. 692. 
Armilustrium 324. 

Arquis 588. 
Arseverse 530. 
Arvales fratres 39. 112. 422. 424 ff. 

Ascensus 589. 
Asses, ihr Geprage 158. 160. 

Asylum Romuli 237. 701. 
Atargatis 742. 744. 750. 
Athenaeum 264. 
Atrium 490. 532. 
Atrium Caci, Herculis 649. 

— Libertatis 616. 
Attis 736. 739. 
Attus Navius 97. 111. 487. 
Avens 360. 
Aventinus 282. 700. 
Aventinus, der Konig 84. 690. 
Auguraculum in Arce 110. 160. 178. 

219. 600. 703. 
Augures in Italien 102. 

— — Gabii 106. 
— — Rom 1091f. 512. 517. 

Augur Soranus 240, 1. 
Augurium Salutis 601. 
Augustales, Seviri Augustales 789. 
Augustus, augustum augurium 701. 

775. 776. 
Augustus als Restaurator 25. 475. 

495. 549. 
Augustus Apollo 61. 273. 

— sein Horoscop 766. 
— seine Verehrung bei sei- 

nen Lebzeiten 773 ff. 789. 
Augustus, seine Consecration 775. 

787. 
Augustus, Feste, Tempel, Altaredes- 

selben 705. 773 ff. 776. 792. 
Avia larvarum 459, 1. 501. 
Aurelian 754. 
Aurelii, Auselii 287. 
Aurora 287. 289. 
Auson, Ausonia 665. 
Auspicia pedestria 103, 1. 

— perennia 517. 

Auster 291. 
Auxilia 730, 1. 
Axamenta 126. 
Bacchanalia 714 If. 
Bacchus, der indiscbe 719. 
Bad der Magna Mater 737. 
— der Venus 395. 

Bandusia fons 519. 
Baumcultus 95. 297. 342. 512. 
Biiume der Ursprung der Menschen 

341. 
Begoe 172. 
Beelsebub 466. 
Belenus 240. 277. 

51* 
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Bellona 611. 734. 
Bellonarii 735. 
Bellum 614, 2. 
Bellum pium 223. 

Bidental 172. 
Blumen in die Quellen 506. 519. 

— auf den Grabern 481. 

Bona Bea 340* 352. 
— agrestis 356. 
— restituta 355. 
— sancta, sanctissima 357. 

— subsaxana 354. 

Bona Fortuna 559. 
— Mens 628. 
— Spes 618. 

Bonus Eventus 620. 

Bos arator 299. 
Bovillae 235. 305. 357. 690. 691. 
Brode als Opfer 323. 426. 543. 
Bubona, ludi Bubetii 594. 
Bund des Romulus und T. Tatius 

321. 330. 703. 
Cacus, Caca 470. 643. 647. 649. 
Caduceus 599. 
L. Caecilius Metellus 209. 265. 
Aulus Caecina 61. 171. 
Caeculus 587. 
Caeculus von Praeneste 526. 647. 

693. 
Caenina, sacerdotium Caeninense 

646. 
Caere 13. 683. 
Caesar 390. 629. 719 771. 792. 
KctiOagtiu 705. 792. 

Caianum 741. 
Calare, cura Calabra 140. 242. 
Camelae Virgines 89. 582. 
Camenae,Casmenae 89.359.509.582. 

Carneses, Camesene 163. 

Campus 310. 
— ignifer 469. 
— Martialis 319, 2. 
.— Martius 312. 

Candelifera 577. 
Canens 163. 334. 
Canopus 726. 
Capita fontium 506. 
Capitalis i. q. ingeniosus 260. 
Capitolium 193. 206 If. 211 If. 702. 

Capitolia 215. 
Capitolinischer Gottesdienst58. 128. 

168. 183. 192 If. 216. 

Caprificus, caprificatio 256. 

Caprio 594. 
Capua und Campanien 11. 521. 659. 

666. 683. 716. 
Cara Cognatio, Carislia 484. 
Caracalla 550. 657. 729. 768. 781. 
Carmen, Carmentes, Carmentarii 358. 
Carmenta, Carmentis, Carmentes, 

Carmentalia 89. 286. 357. 577. 

694. 
Carmina precationum 122. 
Carna, Cardea 163. 589. 602. 

Castitas 116. 
Castor und Pollux 658. 
Castores, Polluces 661. 
Castrum Inui 336. 364. 
Castus Cereris 438, 4. 

— Matris Magnae 736, 4. 

Catabasis 736, 4. 
Catilus, Catillus 518. 

Catius 582. 
Cato, M. Porcius 28. 674. 
Catularia porta 438. 
Cavaedium 533. 

Cerei 414. 
Ceremonia 70. 
Ceres, Cerus 70. 152. 403. 
Ceres, Liber, Libera 133. 432 If. 

Ceres und Venus 442. 
Cereris ieiunium 439. 
Cereris mundus 456, 3. 
Cereris nuptiae 439. 
Cerriti 71. 407, 1. 500. 
Cervi i. q. fugitivi 283. 
Chaldaei 765. 
Charun 460. 
Cinctus Gabinus 106. 
Cinxia 249. 586. 
Cipus 282. 
Circe 334. 363. 664. 
Circus Maximus 129. 194. 

Clarigatio 222. 
Claudia Quinta 354. 447. 449. 
App. Claudius Caecus 611. 651. 

721, 1. 
Claudius, der Kaiser 617. 622. 736. 

778. 
Clavum figere 232. 
dementia 629. 
Clitumnus 519. 
Clivicola 589. 
Clivus Virbii 278, 3. 
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P. Clodius beim Opfer der Bona 
Dea 355. 

Coena Cerialis 436. 
— Saliaris 196. 323. 
— Serapiaca 732, 1. 

Coinquire lucuin 427. 
Collatina 590. 
Collegia coinpitalicia 495. 

— Silvani 350. 
Colosse auf dem Capitol 209. 
Columen, columna 232, 3. 
Columna bellica 224. 612. 
Comitium 321. 456. 467. 558. 
Commodus 617. 657. 781. 
Compita, Compitalia 488. 492 If. 
Concipere Latiar 188. 

Concordia 623. 
Concubinus 584. 
Conditor 594. 
Confarreatio 115. 124. 181. 
Coniugia Deorum 50. 
Consecratio 124. 125. 138. 481. 

— der Kaiser 786. 

Consentes ,60. 
Consentium, consessus, consilium 

Deorum 61, 1. 128, 1. 
Constantia 630. 
Constantin, Constantinopel678. 709. 

756. 781. 
Consules, ihr Amtsantritt 160. 161. 

195. 320. 
Consus, Consualia 420. 582. 

Convector 594. 

Cor 604. 
Coraces, Coracicr. 762. 
Corniscae Divae 89. 252. 
Corona graminea 309. 

—- radiata 734. 
Coronae donaticae 490. 492, 3. 

Creppi fiir capri 344. 
Criobolia 738 If. 

Cryphii 762. 
Cuba 580. 
Cultus ohne Bilder und Tempel 93. 

114. 
Cumae 15. 131. 266. 363. 462. 596. 

642. 643. 664. 670. 673. 683. 694. 

767, 4. 
Cunina 578. 

Cupenci 635. 

Cupra 249. 
Cures 327. 638. 

Curiae, Curienverfassung 106. 406. 
408. 702. 

Curiatii 152. 691. 
Curis, quiris 248. 326. 
Curtius, 1. Curtius 466. 702. 
Cyprus i. q. bonus 249. 
Damia, damiatrix, damium 355. 
Damnatus voti 118. 
Danae in Ardea 684. 
Daps 173. 
Dardanus in Italien 672. 
Daunus, Daunii 663. 684. 688, 2. 
Dea Dia 425. 
Dea Muta s. Tacita 459. 
Dea Syria 744. 
Decuma 564. 576. 
Dedicatio 138. 
Dedicationstitel auf dem Capitol 207. 
Defixiones 469. 
Dei, Divi 45. 165. 

Delli 524. 
Delphi 12. 131. 267. 271. 
Dendrophori 350, 4. 736, 4. 

Denicales l'eriae 482. 
Deos generaliter invocare 57. 
Depidii 693, 1. 
Deverra 333. 
Devotio 124. 466. 
Dextram fidemque dare etc. 226. 

Diana, Iana 149. 277. 
— in Algido 277. 

— in Aventino 282, 

— Ephesia 121. 283. 7957- 
— Genitalis, Lucina 284, 2. . 

— Haifigottin 100. 278. 
— Nemorensis 278. 

— Tifatina 281, 

— Victrix 274. 284. 
— von Hierapolis 744.. 

Dictator clavi iigendi causa 232. 

— feriarum latinarum causa 
189. 

Dido 669. 749. 753. 
Dies agonales 159. 

— atri, comitiales, fasti, religiosi 
143. 

Dies festi, intercisi, profesti 144. 

— lavationis, sanguinis 737. 
Dies, dius, dium, sub diu etc. 45 

149. 165. 232. 633. 

Diespiter 166. 168. 218 IF. 577. 
Dii adventicii 137, 1. 
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Dii anculi 87. 
— aquili 47. 458, 3. 
— caelestes 47. 
— certi, incerti, selecti 62 if. 
— Complices, Consentes 60. 62. 

— geniales 70. 
— genitales 47. 
— Inferi Superi 46. 
— magni 548. 662. 668. 
— maiorum gentium 61. 
— Manes 455. 4S1. 486. 

— medioxumi 47. 
— minuti 61, 2. 491. 
— nuptiales 582. 
— nutritores 579, 3. 

— patellarii 491. 
— propitii 491. 
— publici 137, 1. 
— superiores s. involuti 61. 

— terrestres 47. 

Diiovis 235. 238. 
Diocletian 214. 658. 769. 785. 

Diomedes 265. 663. 
Dionysius von Halicarnass 36. 

Diovis, Diuvis 166. 
Dis Pater, Ditis Pater 412. 455. 

470. 474 If. 
Diva, Divalia 431. 
Divi Patres, Divae Matres 51. 57b. 

582, 2. . „ . 
Divi, Divae von consecnrten Kaisern 

und Kaiserinnen 786. 

Dius Fidius 633. 
Dolocenum 752. 
Domiducus, Domiduca 580. 582. 

Dominus 785. 
Domitian 212. 264. 779. 
Dracumis lur lacrumis 344, 2. 

Dreifacbe Religion 31. 

Druiden 769. 
Dusares 751, 1. . . 
Ecastor, Eccere, Eiuno, Equirine 

327, 3. 
Educa 579. 
Egeria 279. 508. 542. 577. 
Ehrenscbilde 208. 
Eichen, heilige 96. 
Eisen von heiligen Handlungen aus- 

geschlossen 116. 514. 

Elagabal 745 ff. 
Elymer 669. 
Empanda 592, 4. 

Ennius 28. 47. 99. 222. 226. 390. 
462.674. 697.698.701.704.722. 

Epiphanie der Dioscuren 659. 660. 

Epona 594. 
Epulones 129. 
Epulum Iovis 129. 190. 196. 202. 

Equiria 318. 
Equus bellator 299. 
Erichtbo 768. 
Erndtefeier 406. 
Etrusker 11. 61. 75. 77. 12/. 153. 

167. 171. 193. 229. 231. 253. 
258. 268. 385. 460. 468'. 472. 
487. 503. 526. 528. 530. 597. 

641. 658. 683. 684. 716. 
T7_SnQ 647. 693. 

694. 
Eventus 620. 
Everriator 333. 480. 
Evocatio 124. 138. 468. 

Exuviae 97, 1. 197. 
Fabius Pictor 699. 
Fabulinus 580. 
Fagutal 100. 
Falerii, Falisci 12. 16, 1. 239. 248. 

OA7 

Famuli divi 88. 
Far 115. 
Farinus 580. 
Fascinus, Fascinum 104. 205. 441. 

545. 
Fasti Praenestini 145. 
Fata, fatum, fatalis 565. 
Fata scribunda 565. 579. 

Fata tria 565. 
Fatuus, Fatua 88. 338. 340. 

Faula, Favola 422. 
Fauna 340 ff. 353. 
Faunalia 336. 
Faunus, Fauni 335 ff. 
Fauni ficarii 337, 4. 
FaunusInuus 243. 336. 

— Lupercus 298. 336. 
— der Aboriginerkonig 341. 

Faunus, kriegerischerHeld357.693. 
_ Princip der Inspiration 92. 

338. 518. 
Favonius 291. 
Faustus, Fausta 619, 4. 
Faustus, Faustulus, Fostlus 335. 

424. 695. 696. 
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Febris 605. 
Februarius, februum, dies februatus 

etc. 141. 247. 343. 483. 
Februus Deus 483, 1. 
Fecunditas 620, 1. 
Felicitas, feliciter, felix etc. 618 ff. 

Feralia 483. 499. 577. 
Ferentina 383. 
Feretrum 177. 
Feriae Latinae 188. 
Feriae conceptivae, imperativae, 

stativae 144. 188. 494. 

Ferien und Feste 144. 
Feronia 238. 239. 373. 383. 387. 

693. 
Fescennini versus 442. 584. 
Fessonia 590. 
Fetiales 218 ff. 225. 
Feuer und Wasser 533. 539. 583. 

585. 
Feuer von der Sonne 52S. 542. 

— vor den Kaisern getragen 785. 

Fibra fur herba 344, 2. 

Fictores 115. 
Ficus Navia 97, 2. 

— Ruminalis 97. 369. 695. 

Fides 224. 
— cana, pinnata etc. 226. 
— publica 225. 

Fidius, Fisius, Fisovius 634. 
Flamen Carmentalis 357. 

_ Dialis 108. 174. 179ff. 
— Falacer 251. 
— Floralis 379. 
— Furinalis 458. 
— Iuventutis 234, 4. 
— Palatualis 365. 

— Pomonalis 400. 
— Portunalis 158. 
— Quirinalis 327, 2. 328. 543. 

— Virbialis 278. 
Flamines maiores und minores 108. 

137. 
Flaminica Dialis 181. 
Cn. Flavius der Aedil 143. 528. 623. 

Flora, Flusa, m. Flusaris 378. 592. 

Flora Mater 379. 
Floralia 135. 380. 

Fluonia, Fluviona 576. 
Fliisse und Quellen 95. 506 ff. 

Focus, foci 490. 532. 535, 2. 

Fons, fones 335. 

Fons, Fontus, Fontinalia 157. 164. 
506. 

Forculus 603. 
Fordicidia 405. 
Fornax, Fornacalia 408. 
Fors Fortuna 552. 553. 
Fortuna Antias 563. 

— Augusta 558. 
— balnearis 557, 3. 
— barbata 234. 557. 582. 
— bona, mala 559. 
— brevis, manens 559. 
— dubia 559. 
— dux, redux 559. 560. 
— equestris 557. 564. 
— felix 564. 
— huiusce diei 558. 
— in foro Boario 553. 
— mammosa 559. 
— muliebris 556. 
— obsequens 558. 
— Primigenia 555. 561. 
— privata 556. 
— publica s. Populi Romaui 

355. 
Fortuna regia s. aurea 558. 

— respiciens 558. 
— Seia 557. 
— tranquilla 560. 
— Virgo, Virginalis 554. 
— virilis 395. 557. 

viscata 559. 
— ihre Attribute 560. 

Fortunae filius 552, 2. 
Fratres Arvales 39. 111. 112. 424 ff. 
Frestram f. fenestram 344, 2. 
Fructiseia 591. 
Fruges 476. 
Fruges libare 427. 
Fruges aridas, virides contingere 

426. 
Fugalia 255, 1. 
Fuchs Symbol der robigo 437. 

— — der Rutuli 681. 
Fulgur, fulmen 170. 
Fulgur condere 170. 

Fulgur dium, nocturnum, summa- 
num 217. 218. 

Fulgurita 172. 
Fullones 261. 
Fulmina regalia 172, 1. 

Funesta domus 479. 
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Funus 479. 481. 
Furiae, Furinae, Furrinae, Furrina- 

lia 48. 89. 458. 
Gabii 106. 384. 399. 
Gains, Gaia 585. 
Ganse der Iuno 253. 
Galli 450. 737. 746. 
Garanus 71. 645. 
Geburtstagsfeier der Kaiser 782. 

Genialis 69. 
Genii bose und gute 77. 568. 
— der Gotter 74. 
— der Verstorbenen 73. 572. 
— imperatorum 498. 571. 782. 

— locorum 570. 
— urbium, populorum 569. 

Genita Mana 459. 
Genius, Cultus der Genien 67 if. 

566 if. 
Genius Augusti 495. 571. 

— Iovialis 71. 76. 
— Natalis 69. 567. 
— Urbis 56. 569. 

Gens Iulia 777. 789. 
— Flavia 779. 781. 

Germalus 695. 701. 

Geruli 68. 
Geryonssage in Ttalien 642. 

Gipfel der Berge 94. 
Gladiatoren bei Leichenspielen 482. 
Gottersystem. das Capitolinische 

58. 193. 
Gottersystem des Cicero 64. 

— der Etrusker 61. 
—■ der Griechen 60. 
— des Numa 57. 
— des Varro 62. 

Granius Flaccus 121. 
Grenze dem Silvanus heilig 348. 
Griechische Cultur, Mythologie und 

Religion in Rom 14 ff. 130 if. 258 ff. 
265 if. 284. 286. 324. 384. 389 ff. 
419. 432 ff. 461. 503. 597. 606. 
639. 642. 659. 662 ff. 694. 

Hadrian 614, 3. 707. 741. 743. 768. 

780. 793. 
Hain der Angitia 361. 
— — Anna Perenna 304. 
— — Camenen 510. 
— — Dea Dia 425. 
— — Ferentina 383. 
— — Feronia 239. 376. 377. 

Hain des Helernus 603. 
— der Iuno Lucina 243. 
— — Libitina 387. 
— — Marica 363. 
— des Robigus 438. 
— der Vacuna 360. 

Haine der Diana 100. 
— der Gotter 98 ff. 172. 
— der Laren 99. 471. 488. 
— verscbiedener Gotter in den 

Umgebungen Roms 100. 
Halesus oder Falesus 251. 
Harpocrates 724. 727, 1. 731. 

Haruspices 14. 130. 171. 
Ilasta celibaris 248. 
Hastae Martiae 300. 
Hausgeister 488. 532. 535. 

Hecate 763, 5. 769. 
Der Heerd die Statte der Laren und 

Penaten 489. 490. 533. 
Heilkunde in Rom 608. 
Heliodromus, Heliaca 763. 
Hercoles, Hercules, Hereclus etc. 

640. 
Hercules barbatus, celer, rusticus 

656. 
Hercules custos, domesticus, tutor 

644. 655. 
Hercules defensor, salutaris 655. 

— Gaditanus 657. 
— Musarum 656. 
— pacifer 656. 
— ponderum 645, 5. 
— pusillus 656, 5. 
— sanctus 647. 
— Saxanus 656. 
— Silvanus 644. 
— Sullanus, Pompeianus etc. 

655. 
Hercules triumphalis 654. 657. 

— Victor 650. 653. 
— bei den Etruskern 641. 
— der Segenspender 652. 
— der warmen Bader 522. 

656. 
Hercules, sein Opfer den Frauen 

verwehrt 354. 653. 
Hercules, Vater des Aventinus, des 

Fabius,des Latinus, desPalas 645. 

Hercules und Acca Larentia 423. 
— — Bacchus 657. 719. 
— — Omphale 641. 657. 
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Hercules, Bilder von ihin in Rom 
650. 655. 

Here Martea 303. 
Herentatis 383. 
Herie Iunonis 245. 
Herilus 693. 
Hersilia 245. 328. 698. 
Heuresis 730, 4. 
Hilaria 730, 4. 737. 
Hippolytus 278. 
Hirpi Sorani 240. 
Hirteuleben im alten Italien 364. 
Hochzeitszug, Hochzeitsfackel 583. 
Holzbilder in Rom 135. 
Ilonorinus 589. 
Honos und Virtus 613. 614. 
Hora Quirini 328. 
Iloratii und Curiatii 692. 
Hordicidia, Fordicidia 405. 
Horus 724. 731. 
IFostiae animales, consultatoriae 

237, 1. 
Hostiae furvae 48. 458. 471. 474. 

— taureae 478. 
Ilostilina 592. 
Hiitte des Aeneas 680. 
— — Faustulusu.Romulus 701. 

Humani greges 345, 1. 
Humanum sacrificium 237, 1. 

Humatio 480. 
Hunde den Faunen und Laren ge- 

weiht 337. 345. 459. 496. 

lani, ianuae 150. 153. 
laniculum 157. 

Ianual 159. 
lanuarius 141. 151. 

Janus, Iana 149. 588. 
Ianus, us, Abl. lane 149, 1. 
Ianus bifrons, quadrifons 150. 154. 

157. 163. 164. 
Ianus Consivius 152. 575. 

— Curiatius 152. 
— Divum Deus 148. 152. 
— Geminus des Numa 156. 

— Iunonius 151. 159. 
— Matutinus 151. 

— Pater 148, 2. 
— Patricius 152. 
— Patulcius Clusius 150. 
— Quirinus 47. 154, 223. 
— immer zucrst angerufen 57. 

150. 

Ianus in ganzer Figur 157. 164. 
— Stiller alles Gottesdienstes 
150, 3. 

Ianus und Carna 603. 
— — Saturnus 162.410. 694. 
— Ursprung aller Fliisse und 
Quellen 151. 

Ianuslampen und Ianusmiinzen 161. 
Idulia sacra 179. 
Idus, Itis, Itus 140. 
Idus demlupiter heilig 140.169.232. 
Idus des September 195. 231. 
Iguvinische Tafeln 40. 372. 
Ilia 697. 699. 
Imporcitor 593. 
Incubation des Aesculap 607. 
Incubo, Incubus 337. 
Indigetes 80 ff. 693. 

Indigitamenta 51. 53. 81. 119 ff. 
572 ff. 

Indigitare 120. 
Indulgentia 630. 
Inferi 46. 
Insitor 594. 
Instaurare sacra 191. 
Insula Aesculapii 607. 
Inter duos lucos 236. 
Intercidona 333. 
Inuus 336. 
Io Saturnalia 415. 
Iovi O. M. ceterisque diis 184, 2. 
Iovis 166. 

Iovis fiducia 140. 168. 225. 
Iselastica Olympia 793, 1. 
Isia 730. 
Isidis Navigium 729. 
Isis 723 fF. 733. 

— Campensis 728. 
— fructifera, myrionyma, salutaris 

etc. 733. 
Isis Pharia 724. 730. 
— Regina 727. 733. 
— in Deutschland 729. 
— und Osiris 723. 731. 
— Weihe 731. 

Iterduca 580. 583. 
lubar 290. 
lucunditas 620. 
luga, Iugatinus 582. 590. 
luglans 97, 1. 
Iugula 291. 

lulia Augusta 777. 
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lulii, ihre Geschlecbtssage und gen¬ 

tile Culte 87. 236. 389. 673. 686. 

689. 698. 771. 777. 778. 

Divus Iulius 705. 771. 

lulus 689. 
luno i. Q. Iovino 241. 
Iuno Caelestis 257. 669. 742. 753. 

— Caprotina 255. 
— Cinxia 249. 586. 
— Conservatrix 244, 1. 257. 

_ Covella 242. 
— Curitis, Quiritis 247. 

— Falisca 250. 
— februlis, februalis, februata 24 i. 

_ Fluonia, Fluviona 245. 
— Iterduca, Domiduca 249. 

— luga 249. 582. 
— Kalendaris 140. 242. 

— Lacinia 256. 
— Lueetia 242, 2. 
_ Lucina 140. 242. 257. 57b. 

— Martialis 257. 
— Moneta 252. 
— Opigena 245. 
— Ossipago 245. 
_ Populona, Populonia 249. 

— Pronuba 249. 
— Regina 253. 
— Sororia 152. 
— Sospita Mater Regina 137. 246. 

— Virginensis 586. 

— Virgo 377. 
— Unxia 249. 585. 
— Mutter des Mars 302. 

Iunonarium 562. 
lunones der Frauen 76. 242. 566. 
Iunones Montanae 257. 
Iupater, lupiter, Iuppiter 165. 166 
Iupiter 1’iir Divus Pater 51. 519. 

520. 676. 788, 2. 
lupiter Afrieus 209. 

— almus 169. 173. 
— Anxur, Axur 238. 
— arcanus 562, 2. 
— Cantaber 211.^ 
— Centuinpeda 176. 
— Clitumnus 519. 
— crescens 236. 
— Conservator 185. 212. 
— Consul, Consulens 215. 

— Custos 185. 212. 
— dapalis 173. 

lupiter Depulsor 186. 215. 
— Elicius 170. 
_ Feretrius 176. 177. 220. 702. 

— frugifer 169. 173. 
_ fulgur, fulgerator, fulmen, 

fulminalis, fulminator 169. 170. 

lupiter hospitalis 185. 
— Imbricitor 169. 
_ Imperator 183. 209. 562. 

— Impulsor 176. 
— Indiges 51. 82. 520. 
— Inventor 185. 650. 

— Invictus 176. 
— Iurarius 238. 637. 
— Iuvenis, Iuventus 184. 233. 

234. 
lupiter Lapis 220 

— Latiaris, 1 Latialis 84. 186 ff. 

676. 
lupiter Latiaris in Rom 191. 

— Liberator 186. 
— Lucetius 139. 168. 
— Maius 183, 1. 241. 
— obsequens 185. 
— Opitulus 176. 185. 
— Optimus Maximus 183. 
— dessen Attribute und Bild 

193. 197. 205. 211. 707. 
lupiter O. M. Apenninus 215. 

— — Culminalis 215. 
_ — Damascenus 215. 751. 
_ .— Doliehenus 215. 751 ff. 
_ — Heliopolitanus 215. 

749 ff. 
lupiter O. M. Poeninus 215. 
_ — Sol 726. 

lupiter Pecunia 173. 
— penetralis 185. 

— Pistor 173. 
— pluvius, pluvialis 169. 

— Praedator 176. 
— praeses orbis, pacator orbis 

etc. 214. 
lupiter praestes 185. 

— prodigialis 186, 3. 
— Propugnator 186. 

— Puer 562. 
— Rex 183. 
— Ruminus 173. 369. 
— Salutaris 185. 215. 
— Serenus, serenator 169. 
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Iupiter Stator 176. 703. 
— Summus Exsuperantissimus 
214. 

Iupiter Supinalis 176. 
— Tarpeius 203. 
— tempestatum 170. 
—• Terminus, Terminalis 228. 
— Tigillus 232. 
— Tonans, tonitrualis 169. 170. 
211. 

Iupiter Tutor, Tutator 185. 214. 
— Valens 186. 
— Versor 176. 
— Victor 176. 177. 
— Vimiuus 100, 2. 
— Vindex, Ultor 185. 
— der Gott des Lichts, des 
Rechts und der Wahrheit 18. 218. 
224. 

Iupiter, derGott der Schlachten 176. 
310. 

Iupiter, derhochste Schwurgott 221. 
—- und die Mutter Erde 32. 402. 
— und die Penaten 545. 

Iupiteres 51. 
Iupiter Iuno Minerva 58. 193. 
Iusiurandum 222. 
Iustitia 629. 
Iuturna,Iulurnalia 151.163.508.660. 
Iuvenalia 234, 2. 
Iuvenci, iuvencae 190. 196. 204.250. 

259. 652. 
Iuventas, luventus 233. 234. 582. 
Kaisercultus 25. 213. 714. 770ff. 
Kalendae des Ianus 151. 159. 

— der Iuno 140. 
— der Laren 490. 
— fabariae 604. 

Kalendaria 145. 146. 
Kalender, der romische 139ff.- 
Iiarthago 257. 669. 709. 753. 
Kibitz der Vesta lieilig 696. 699. 
Komet bei den Leicbenspielen Ca- 

sars 473. 772. 
Krahe der Iuno heilig 252. 
Laetans, Lacturcia 592. 593. 
Laelius der Weise 23. 
Laetitia temporuin 620. 
Lala 459. 
Lanuvium 137. 246. 692. 
Lapis manalis 313. 
Lar, lares 7Ilf. 486fl. 

Lar familiaris 487 fF. 
Lar Pater 489. 
Larderverklarte Geist459.481.486. 
Lar iibersetzt durch 78. 
Lara, Larunda 72. 459. 493. 
Lararia 498. 
Larenbilder 491. 
Larentinal, Larentalia 423. 
Lares alites 497. 

— Augusti 497. 
— Compitales 459. 492. 
— familiares 489. 
— grundules 496. 
— Hostilii 496. 
— permarini 496. 505. 
— praestites 496. 
— publici 492. 497. 

Larva, larvae 72. 486. 499fF. 
Lateranus 589. 
Latiniscke Ferien 187IF. 
Latinus 84. 665. 666. 676. 681 fF. 

697. 
Latium und die Latiner 8. 105. 137. 

142. 186IF. 282. 382. 384. 410. 
413. 673 fF. 683 IF. 688 fF. 703. 

Laverna, laverniones 21S. 459. 
Lavinia 682. 
Lavinium 84. 520. 536. 669. 676 0. 

681 fF. 685. 688. 
Laurolavinium 686. 
Laurentes, Laurentum 188. 675. 

676. 685. 
Lectisternia 133. 269. 
Lectus genialis 533. 566. 
Lemur, lemures, lemuria 486. 499. 
Leones, leontica 765. 
Levana 578. 
Leucothea 285. 518, 1. 
Lex consecrationis 138. 
Liball5. 444. 
Libare fruges 427. 
Liber Pater, Libera 377. 439. 440 IF. 

575. 719. 
Liber Pater und Silvanus 443. 
Libera toga 445. 
Liberalia 444. 
Libertas 616. 
Libitina, Lubentina, Lubentia, Lu- 

bia 387. 581. 588. 
Libitinam exercere etc. 387, 3. 
Libri fulgurales, tonitruales 171. 
Liciurn, licia 484, 3. 
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Lied der Arvalischen Briider 428. 
Lieder zum Lobe der Vorfahren 86. 
Limentinus, Liraentina 589. 603. 

Limones 589. 
Lituus Romuli 521, 3. 

Livia 777. 793. 
Livius Andronicus52. 136. 254. 2o9. 

Locutius 55. 580. 
Loeber, Loebasius, Loebertas 441. 

Loewe und Stier 739. 745. 752. 

753. 760. 
Lua Saturai 418. 419. 
Lucar Libitinae 387, 3. 

Lucaria 99. 
Lucem facere 412, 5. 
Lucores 685. 692. 703. 

Lucifer 290. 
Lucrii Dii 589. 
Lucus 98. 
Ludi Apollinares 269. 276. 

— Augustales 776. 
— Capitolini 202. 212. 
— Cereales 434. 
— Circenses 129. 
— Florales 380. 

funebres 482. 

— Liberates 445. 
— Magni, Maximi 200. 
— Megaienses 448. 451. 
—. novemdiales 480, 1. 482. 

— Palatini 776, 1. 
— Plebeii 202. 
—r Romani 128. 175. 
— Romae et Augusti 706. 
— scenici 130. 199. 202. 
— Seculares 275. 473 ff. 
— Tarentini 473. 
— Taurii 478. 

Ludiones 307, 1. 
Ludus Troiae 686. 

Lumina 587. 
Luna, Losna 289. 

— Noctiluca 289. 
_ eine Gottin des Circus 290. 

Luperca 342, 2. 369. 
Lupercal 342. 369. 
Lupercalia243.247.318. 342ff. 660. 

Luperci 111- 343. 
Lupercus 336. 
Lustrare 370. 
Lustricus dies 579. 

Lustrum 373. 

Lustration der Felder und Stadtflur 

370 ff. 
Lustration der Heerden 367. 

— der Palatinischen Alt- 

stadt 345. 
Lympba, lymphae, lymphati 507. 

Lympha Velinia 361. 
Lymphae Commotiae 361. 

— Nitrodes 523. 

Lyon 741. 774. 
Maena fur aniina 171. 484. 529. 

Maesius 142. 
Magie und Geisterbescbworung 761. 
Maia, Maiesta, Maius 142. 241. 351. 

527. 597. 
Maiestas 184. 784. 
Maiuma 746. 
Mainers, Mamercus 297. 

Mamilia, Mamilii 665. 
Mamurius Veturius 297. 314. 317. 
Manalis lapis, fans etc. 313. 456, 3. 

5i7. 
Mane, inanus, matutinus 70. 73. 218. 

285.' 
Manes 72. 455. 
Mania 72. 457. 484. 494. 501. 
Maniae, maniolae 458. 494. 

Manius Egerius 279. 
Mansiones Saliorum 323. 

Manturna 586. 
Mantus, Mantua 460 
Marcius der Seher 269. 

Maoris 693. 
Marica 342. 363. 
Mannar, Marmor 296. 
Mars, Maurs, Mavors 297. 
Mars amicus, consentiens 310. 
— averruncus 301. 
— campestris, militaris 310. 
— Conservator, Custos 310. 

— Ficanus 98. 
— Gradivus 308. 312. 

— pacifer 310. 
— Silvanus 301. 
— Victor, Invictus 310. 

— Bltor 325. 
— im Marsfelde 311. 
— in der Regia 309. 311. 315. 

320. 329. 
Mars vor der p. Capena 312. 

— und luno 245. 302. 
— und Nerio 303. 
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Mars und Quirinus 57. 300. 314. 
326. 329. 

Mars und Robigo 302. 
— und Venus 391. 
— der italische und romische Na- 
tionalgott 58. 101. 595. 

Mars, seine Feier im Marz 140. 300. 
319. 

Marsi 346. 362. 
Marsyas 346. 443. 
Maspiter, Marspiter 296. 
Mater Diva 5tl. 
Mater Laruin 458. 459. 484. 
Mater Magna Idaea 135. 735. 739. 
Mater Matuta 285. 
Mathematici 766. 
Matralia 285. 
Matres, Matronae 257. 
Matronalia 244. 

Matura 593. 
Meditrina, Meditrinalia 175. 594. 
Mefitis 394, 3. 522. 
Megalesia 448. 735. 
Mellona, Mellonia 594. 
Menotyrannus 739. 
Mens 581. 628. 
Menschenopfer 104. 116.191.414. 

482. 494. 758, 5. 767. 769. 
Mercatores, Mercuriales 597. 
Mercurius, Mirquurius 597. 
Mercurius malevolus , sobrius 598. 

— negotiator, nundinator 

599, 3. 
Messentius, Mezentius 682 If. 

Messia, Messor 593. 594. 
Metabus 683. 684. 
Milites der Mithrasmysterien 762. 

Mimus und Pantomimus 711, 1. 

Minerva, Menrfa 258. 
Minerva Berecintia 739. 

— Capta 260. 
— Chalcidica 264. 

— in Aventino 259. 
— Medica, Memor 262. 
— identificirt mit der Nerio 

303. 305. 
Minerva, Gottin des Senats 264. 

— Gottin des Siegs 263. 

Minium, miniare 194. 

Minturnae 363. 
Minucius 621. 
Misenus 672. 

Mithras, Mithrasmysterien 75611'. 
Modius Fabidius 639. 
Mola Salsa 115. 547. 
Molae Martis 308, 4. 
Monatsnamen 140 ff. 783. 
Morrius 251. 307. 
Mors, Morta 564. 588. 
Movere sacra 322. 
Mulciber 526. 
Mundus 456. 701. 
Municipalia sacra 137, 1. 
Murcia 385. 581. 
Mutitationes 451. 
Mutunus Tutunus 586. 
Myrte der Bona Dea 340. 353. 

— der Venus 192. 329. 386. 
389. 395. 

Mysterien 713. 717. 
Nagel und Klammern 231. 
Naenia 588. 
Naevius 28. 267. 674. 678. 697. 
Nanus 666. 
Natales Deorum 139. 
Natio 577. 
Navisalvia 450. 
Nautii 265. 687. 
Neapel 706. 774. 792. 
Nemesis 565. 615. 
Nemestrinus 594. 
Nemus, nemora 98. 
Neptunalia 505. 
Neptunus, Nethuns, Nethunus 503. 
Neptunus equester 420. 505. 
Nerio 302. 329. 610. 
Nero 713. 743. 746. 768. 778. 793. 
Neronia 265. 602. 

Neverita, Nerita 503, 2. 
Neujahrsfeier 141. 160. 319. 
IVecjy.oQos, Ntiox6()ot, 795. 
Nicostrate 357. 
P. Nigidius Figulus 29. 80. 149. 

548. 722. 744, 2. 766. 
Nil und Tiber 513. 

Nimbus 784. 
Nixi Dii 578. 
Nocturnus 290. 
Nodotus 591. 
Non comparuit, nusquam apparuit 

83 If. 
Nona 564. 576. 
Nonae Caprotinae 255. 704. 

Nortia 231. 561. 
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iNovemdiale sacrificium 480. 482. 

Novensides, Novensiles 89. 
Niisse ein Bild der Befruchtung 415. 

436. 584. 
Nuina 18. 57. 92. 105 ff. 126. 141. 

170. 177. 224. 225. 227. 311. 
313. 327, 2. 338. 480. 509. 538. 

573. 685. 720 ff. 
iXuinen, numina 52. 53. 75. 121. 784. 
Numerius, Numeria 577. 582. 
INumicus, Numicius 83. 305. 519. 

JNundina 579. 
Nundinae 182. 
Obarator 594. 

Obba 481, 3. 
Oblueuviasse 99, 2. 
Obsecrationes 124. 

Occator 594. 
Ocrisia 487. 491. 527. 
Opalia 416. 417. 
Opfer, blutige und unblutige 115. 
Opfermahl 129. 190. 206. 653. 654. 

Ops, Opis 417. 418. 578. 
Ops Consivia, Opeconsiva 418. 

Ops i. q. Rhea 419. 
Opus facere 427, 1. 
Orbona 587. 
Orci ianua, messis, thesaurus 454. 

Orci nuptiae 439. 
Orcus 453. 470. 
Orestes 268, 1. 279. 280. 
Oscilla 105. 191. 414. 444. 

Osiris 723. 731. 
Ossipago 580. 
Ostia 286. 447. 449. 512. 513. 529. 

622. 662. 685. 712, 2. 717. 746. 

Ovatio 192. 
Oves ambignae 243, 3. 

Padella 592. 
Pagi, Paganalia 227. 404. 

Palaemon 285. 
Palanto 365. 
Palatium 364. 366. 694. 
Palatua, Palatuar 365. 

Pales 71. 365. 
Pales alma, cana,grandaevaetc. 366. 
_ matuta, pastoricia, rustica 365. 

Palici 523. 
Palilia, Parilia 367. 
Palinurus 672. 
Palladium, das troische 136. 265. 

544. 662. 667. 672. 749. 

Pallas, Pallantia 365. 694. 

Palmam dare 206. 
Palmyra 750. 755. 
Panda, p. Pandana 592. 702, 2. 
Paniceae mensae 534, 1. 679. 

Pantelius 739. 
Parcae 564. 
Parentales dies 483. 484. 547, 2. 

Partula 576. 
Patana 592. 
Patelena, Patella, Patellana 591. 

Patellae, dii patellarii 491. 
Pater Curis 251. 569, 4. 

— Divus 51. 
— Indiges 82. 
— Reatinus 84. 638. 
— Sabinus 638. 
— Tiberinus 83. 510. 

Pater, Patrica der Mithrasmyste- 

rien 763. 
Paventia, Paventina 581. 
Pavor und Pallor 612. 

Pax 614. 
Pecunia 589. 
Pellonia 590. 
Pelusium, Pelusia 726. 730. 
Penatenbilder in Lavinium und Rom 

136. 544. 545. 
Penates 71. 533 If. 

— bei den Etruskern 76. 
— in Alba Longa 537. 

— in Lavinium 536. 
— laurigeri 550. 
— populi Romani 537. 
— troische 536 ff. 548. 678. 
— und lares 489. 534. 535. 

Penetralia, penetralia sacra 534. 

544. 
Penus 534. 
Penus Vestae 542. 544. 
Peragenor 581. 
Perfica, Pertunda 587. 
Persica, Gradus Persicus 763. 

Peta 581, 4. 
Petra genetrix 760, 4. 

Petronia auinis 517. 
Pferde dem Mars geopfert 102. 299. 

323. 
Phorcus 504. 
Phrygische Gottesdienste in Rom 

445 ff. 678. 733 ff. 
Piaculum 117. 406. 
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Picentes 298. 
Picus 298. 331 ff. 676. 
Picumnus Pilumnus 332. 333. 

Pietas 625. 
Pignora imperii Romani 544. 

Pilae 494. 
Pileus libertatis 378. 616. 

Pollentia 581. 
Pollinctor 481, 3. 
Polluctum, pollucere 652. 
Pollux, Polluces, Poloces etc. 658. 

661. 
Pomona, Pomonal 399. 400. 
Pompa der Romischen Spiele 129. 

198. 790. 
Pompeii 394. 
Sextus Pompeius 505. 772. 
Pontifex M. und der Dienst der 

Vesta 57. 540. 
Pontifex M., Pontifices 21. 107. 

119 ff. 123.143.321.512 ff.755,2. 

Pontifices Solis 755, 2. 
Poplifugia 255. 
Porca praecidanea 117. 173. 406. 

480. 
Porca praesentanea 407. 480. 
Porcae, porciliae piaculares 355. 

371. 427. 
Porcae zwischen den Ackerfurchen 

593. 
Porrima oder Prosa und Postverta 

358. 577. 
Portus 158. 
Portunus, Portunalia 158. 285. 505. 

Postiliones 117. 

Potina 579. 
Potitii und Pinarii 651. 
Praeciae 144, 3. 
Praecidanea agna, porca 406, 3. 
Praefectus Urbis feriarum Latina- 

rum 189. 

Praeficae 588. 
Praemetium 407. 
Praeneste 183. 357. 377. 526. 561. 

693. 695. 

Praestana, Praestitia 581. 
Praetor Urbis opfert dern Hercules 

651. 653. 

Precatio der Redner 125. 
Precationes bei verschiednen Ge- 

legenheiten 122 ff. 

Precationes der Augurn, der Soda- 

litiiten 125. 
Prema 587. 
Priapus 396. 
Priinigenia Fortuna 555. 561. 
Primigenius sulcus 457. 

Prisci Latini 690. 
Probatio equorum 199. 202. 
Prochyta 673. 
Proculus Iulius 698. 704. 

Promitor 594. 
Propter viam facere 630. 645. 
Propudianus porcus 406, 3. 
Proserpina 443. 455. 591. 
Providentia 630. 
Pudicitia 627. 
Puemunus 399. 
Pulvinar, pulvinaria 114. 133. 
Puteal, puteal Libonis 172. 
Puteoli 570. 712,2. 741. 751. 752. 
Pythagoras und die Pythagoreische 

Philosophic in Italien und Rom 

720 ff. 
Quadriga Iovis 129. 196. 205. 
Querquetulanae Virae 88. 
Querquetulani Lares 100. 

Quies 590. 
Quietalis i. e. Orcus 454, 7. 
Quindecimviri sacris faciundis 132. 

272. 275. 471. 475. 738. 
Quindecimviri sacris faciundis, ihre 

commentarii 471. 474 ff. 
Quinquatrus 260. 321, 3. 
Quinquatrus minusculae 262. 

Quirinalia 332. 
Quirinalis collis 327. 702. 
Quirinus 57. 58. 81. 326. 697. 

Quirites 330. 
Rnmnes 695. 
Raub der Proserpina 434. 455, 5. 

— der Sabinerinnen 245. 303. 

321. 420. 584. 701. 
Reate 360. 365. 638. 646. 

Rediculus Deus 590. 
Regia 107. 178. 300. 309. 311. 315. 

322, 4. 323. 329. 
Religio, religiosus, religiositas 113. 
Remoria, Ilemuria 696. 700,3. 

Remus 499. 700. 
Reparator 593. 
Requietio 737. 

Resecrare 123. 
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Reus, Rea voti 118. 697. 
Rex Neiuorensis 279. 
Rex, Regina Sacrorum 57. 108. 140. 

159. 242. 322. 
Rhea Silvia 118. 697. 699. 
Ritus humanus 237. 
Robigo, Robigus, Robigalia 437. 
Roma, Romulea 695. 696. 
Dea Roma 705 If. 
Roma aeterna 707. 70S. 
Roma et Augustus 706. 707, 2. 
Roma quadrata 701. 
Roma Salus 708. 
Romani 695. 
Romani ludi 128. 195. 
Roms Griindung 700. 
Romulus 84. 177. 203. 508. 695fif. 
Romulus Quirinus 328. 329. 330. 

698. 704. 
Romulus und Remus 695 ff. 699 ff. 
Rosen, eiu Symbol des Friihlings, 

der Jugend, der festlichen Lust 
381. 395. 

Ruma, rumis 369, 2. 
Ruminus, Rumina, ficus Ruminalis 

369. 579. 695. 

Runcina 593. 
Rusina 590. 
Rutuli 280. 675. 6S1. 685. 
‘jPwuccict 705. 707. 
"PwuaiK ZtfittOTa 706. 792. 
Sabazius 718, 3. 
Sabiner, ihr Cultus, ibre Sagen 6. 

18. 105. 167. 224. 247. 258. 287. 
360.374.584. 634 ff. 637 ff. 701 ff. 

Sabus, Sabinus 638. 639. 
Sacra fatalia 544, 5. 
— municipalia 137, 1. 
— penetralia 544. 
— peregrina 138, 1. 
— popularia 404. 490. 
— principalia populi Romani 537. 

Sacra Via 179. 
Sacrima 407, 2. 444. 
Sacrum commissum 117, 1. 
Sagmina 219. 
Salacia 503. 
Saliae Virgines 315. 
Salii, Saliarische Lieder 39, 2. 86. 

112. 126. 287. 307. 313ff. 319ff. 
322. 409. 695. 

Salii, Palatinische und Quirinalische 
314. 

Salii des Hercules in Tibur 307. 
646. 

Saltus 301. 
Salus 601. 
Sancus, Sancius, Sangus 634. 
Sardi Venales 203. 
Sarritor 594. 
Saturnalia 413 ff. 
Saturnia 409. 410. 515. 
Saturnii 411. 413. 
Saturnus 85. 163. 409. 575. 

— sein Bild mit wollnen Bin- 
den gefesselt 412. 

Q. Mucius Scaevola 24. 31. 541. 
Sceptrum Iovis 198. 220. 
Schatz des Capitolinischen Iupiter 

207. 
Schlange des Aesculap 606; 

— der Fauna 340. 353. 
— der Genien 76. 102. 566 ff. 
— der Iuno Lanuvina 246. 

Schwein als Bundesopfer 222. 680. 
— Siihnungs-undReinigungs- 

opfer 355. 371. 406. 
Sclnvur beim Castor undPollux 653. 

662. 
Schwur beim Dius Fidius 635. 

— bei den Divis 790. 
beim Genius, der Salus, der 

Tyche des Kaisers 572. 602. 
Schwur beim Hercules 645. 6o3. 

— beim Iupiter 221. 238. 
— bei Iupiter und den Penaten 
545. 

Sciae 88. 
Scipio Africanus d. ii. 210. 566. 
Scipio Nasica 23. 447. 
Scribae und histriones im T. der 

Minerva 259. 
Seculum 472. 
Secularspiele 135. 469 ff. 

— des August 475. 
— des Claudius, Domi- 

tian u. s. w. 477. 
See von Amsanctum 522. 
— Avernus 462. 522. 
— von Cutilia 361. 
— von Mte Falterona 522. 
— Fucinus 362. 
— von Nemi 278. 
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See Velinus 360. 
Seeungethiime 504. 
Segesta 669. 
Securitas 615. 
Seia, Segesta, Segetia, Semonia 591. 
Semele 286. 717. 
Semeutinae feriae 404. 
SeinoSancus 79. 238. 634. 637. 638. 
Semones 79. 
Senatentscheidet in Religionssachen 

138. 718. 720. 786. 796. 
Sentia 582. 
Sentinus 577. 
Septem Saturnalia 415. 
Septemtriones 290. 
Septiiuius Severus 708. 719. 743. 

752. 758. 766. 768. 781. 794. 
Septimontium 588. 
Sepulcrum, sepulcra 481. 
Serapia 730. 
Serapis, Sarapis 724fF. 732. 733. 
Servius Tullius 282. 487. 493. 526. 

552 If. 
Servorum Dies 283. 

Sethlans 526. 
Si Deo Si Deae u. s. w. 55. 56. 
Sibylla, Sibyllinische Spruche 20. 

130. 266. 271. 272. 274. 276. 

473. 476. 
Sigillaria 414. 417. 
Silentes 73. 454, 7. 459. 481. 
Silenuskopf auf italischen Miinzen 

346. 366. 
Silicernium 481. 
Silvanae, Silviae, Suleviae 351. 

Silvanus 332. 346IF. 
—- agrestis, doincsticus, orien- 

talis 349. 
Silvanus casanicus, villicus 349. 

— Conservator, custos 349. 
— littoralis 351. 
— salutaris, sanctus 350. 

— und Hercules 644. 

Silvius, Silvii 341. 689. 
Sit tibi terra levis 482. 
Sodales, sodalitas 111. 451. 

— Antoniniani 781. 789. 
— Augustales 777. 789, 
— Flaviales 779. 789. 

— Titii 112; 703. 
Sol 287. 528. 745. 747. 750. 752. 

794. 

Preller, ROin. Mythol. 

Sol aeternus, iuvans, sanctissimus 
288. 

Sol, circensischer Gott 288. 
— Indiges 81. 287. 
— Invictus 755. 756. 761, 1. 
— Oriens 289. 
— und Luna 290. 

Solitaurilia, Suovetaurilia 370. 
Soiunus 609. 
Soracte, Sauracte 239. 
Soranus 239. 
Sororium Tigilluin 152. 692. 
Sors, sortes 561. 563, 2. 
Sosius 276. 
Sospita, Sispita 246. 
Der Specht 101. 298. 331. 337. 699. 
Speiseopfer 426. 491. 534. 536. 543. 
Spelaeum Mithrae 759. 760. 
Spenden mit Milch, Wein u. s. w. 

115. 
Spes 617. 
Spes vetus 749. 
Spinensis Deus 594. 
Spolia opima 154. 177. 311. 418, 1. 
Stata Mater 531. 
Statanus, Statilinus, Statina 580. 
Statuen der Kaiser 784. 
Sterculus, Stereulinus, Stercutus 

331. 409. 
Stesichorus 642. 670. 
L. Aelius Stilo 29. 
Stiimnen der Gotter, desFaunus, des 

Silvanus 55. 337. 
Stimula 286. 581. 717. 

Strenia, Strenua, strenae 160. 581. 
600. 

Strigae, striges 603. 605. 
Stullorum dies 408. 
Subigus 587. 
Sublicius pons 322, 2. 514. 515. 
Subruncinator 594. 
Suggrunda, suggrundaria 486. 
Sulla 271. 281. 390. 480. 610. 619. 

727. 734. 735. 
Suinnianus, summanare 170. 217. 

218. 
Superi Inferi 46. 
Supplicationes 133. 
Symbole des altesten Gottesdiensles 

101.114. 
Syrische Gottesdienste 742 ff. 

Tacita 459. 484. 
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Taciti Manes 454, 7. 
Tages 75. 
Talassio, Tulassius 584. 
Tanaquil 527. 554. 5S5 636. 
Tarchon 643. 666. 683. 
Tarent 17. 639. 658. 716. 71S. 721. 
Tarentum, Terentum 469. 
Tarpeia 702. 
Tarquinii 13. 641. 
Die Tarquinier, ihreNeuerungen 20. 

127 ff. 187. 192. 596. 
Tarracina 238. 683. 
Tarutius 423. 
T. Tatius 18. 59. 110. 112. 227. 

327. 600. 703. 
Tanrobolia 738 ff. 764. 
Telegonus 665. 666. 
Teleniachus 666. 
Telephus 666. 
Tellumo 402. 
Tellus stabilita 403. 
Tellus und Ceres 402. 
Tempel des Apollo vor der p. Car- 

mentalis 269. 275. 
Tempel des Apollo Palatinus^274. 

— des Divus Augustus 775. 
— Cereris Liberi Liberae 433. 
440. 

Tempel der Diana in Aventino 282. 
— derDivi791. 
— des Honos und der Virtus 
6i3. 

Tempel der Isis in Campo 728. 
— der Iuno Lanuvina 246. 
— lovis Iunonis Minervae auf 

dem Capitol 128. 193. 194. 210 ff. 
216. 

Tempel des Mars vor der p. Capena 
312. 661. 

Tempel des Mars Ultor 325. 
— der Minerva in Aventino 
259. 

Tempel der Pax 615. 
— des Quirinus 329. 69S. 
— Romae et Augusti 706. 
— Romae et Veneris 707. 
— des Saturnus 411. 
— der Vesta 107. 538. 

Tempestatcs 170. 292. 293. 
Tensae 197. 
Terensis Dea 593. 
Termen, Terminus 227. 

Terminalia 230. 
Terra Mater 402. 
Theokrasie 713. 
Thiere, heilige 101. 
Tibicines Saeroruin 116. 123. 262. 
Tiberinus 510. 690. 

— Coluber 512. 
— Pater 510. 
— Rumon, Serra 512. 

Tiberius, der Kaiser 61, 3. 777. 793. 
Tibur 247. 24S. 263. 307. 339. 517. 

518. 523. 646. 692. 695. 
Tiburnus, Tiburtus 517. 
Timaeus 548. 642. 671. 
Tina, Tinia 165. 
Tiora Matiene 296. 
Todesgott von schrecklicher Gestalt 

47. 470. 
Togam virilem sumere 234. 
Traian 214. 743. 779. 
Tranquillitas 292. 
Trebula Mutuesca 90. 376. 
Tripudium 316. 428. 
Triumphus in Monte Albano 192. 

_ in Rom 204. 214. 
Triumpus 614. 
Troia die Metropole Roms 28. 34. 

548.671.678. 
Troia an der latinischen Kiiste 686. 
Trojanische Geschlechter in Rom 

687. 
Tropaea 177. 208. 611, 1. 
Trossuli 687. 
Tubi, tubilustrium 321. 
Tubicines Sacrorum 321, 3. 
Tullus Hostilius 692. 698, 1. 
Turan 385. 
Turms 597 
Turnus 682. 685. 
Tusculum 175. 241. 280. 658. 665. 

691. 
Tutanus 590. 
Tutela 557. 571. 
Tutilina 593. 
Tyrrhenus 641. 666. 
Tyrrheus 689. 
Vacca honoraria 427, 1. 
Vacuna 359. 
Vagitanus 578. 
Valetudo 608, 1. 
Valentia 581. 643, 1. 
Valerii, Valesii 470. 
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M. Valerius Messala 153. 
Valerius Soranus 33. 722. 
Vallonia 591. 
Varro 29 ff. 51. 62 ff. 65. 67. 74. 93. 

121. 127. 138,3. 153. 360. 548. 
574. 674. 678. 727. 765. 

Vas futile 542, 2. 
Vasa Numae 114. 
Vaticanus 338, 2. 
Vegoia 229. 
Veii 13. 193. 197. 203. 251. 253. 

511. 704. 
Veiovis, Vediovis, Vedius 136. 235. 

271. 
Venilia 163. 503. 581. 
Venti boni 292. 
Venus, venustus 383. 619. 

— Caelestis 742. 753. 
— calva 393. 
— Cloacina, Cluacina 386. 
— der Garten 388. 617. 
— equestris 393. 
— Erycina 135. 385. 389. 391. 
396. 628. 669. 

Venus felix 394. 
— fisica 394. 
— Frutis 384, 2. 
— Genitrix 389. 707. 
— Libitina 387. 
— marina 394. 
— Mater Aeneadum 389. 
— Meminia, Mimnermia 395. 
628. 

Venus militaris 396, 1. 
— Murcia 386. 
— Myrica, Myrtea 394. 
— Obsequens 392. 
— Pompeiana 394. 
— Purpurissa 394. 
— Salacia 394. 
— Verticordia 392. 
— Victrix 389. 707. 
— Volgivaga 396. 

Ver sacrum 104. 118. 202. 295. 300. 
Verbenae, verbenarius 219. 
Vergiliae 291. 
Vernae, vernulae 248, 4. 321. 
Verrius Flaccus 34. 145. 
Versus Saturnii 339. 411. 
Vertumnus, Vortumnus 397 ff. 
Vervactor, vervactum 593. 
Vesper, vesperugo 290. 

Vesta 57. 107. 532. 546. 
— Albana 191. 538. 

Vesta von Lavinium 537. 677. 
— Mater 547. 
— in Palatio 549. 785. 

Vestales Virgines 324. 393. 406. 
539 If. 550. 

Vestales Virgines, ihreBereitungder 
Mola Salsa 547. 

Vestales Virgines, ihre Gebete 123. 
546. 

Vestales Virgines in Alba Longa 
538. 550. 

Vestales Virgines in Lavinium 537. 
Vestalia 543. 
Vestibuluin 533. 
Vesuna 399, 1. 
Vica Pota 609. 
Vici, vicorum magistri 493. 495. 

531. 
Victoria 208. 360. 361. 609. 610. 
Victoria Nemesis 615. 
Vicus Tuscus 397. 
Viduus 587. 
Vinalia 174. 388. 683. 
Virae, Vires 88. 278. 328. 351. 
Virbius 278. 328. 
Vires excipex-e, consecrai’e 740. 
Virgil 35. 462. 675. 
Virginensis 586. 
Vii'gines, Vii’agines Divae 88. 378. 
Virgo Caelestis 739. 749. 753. 
Viriplaca 587. 
Vii’ites Quirini 328. 
Virtus 612. 613. 
Virtutes conseci’atae 64. 622. 791. 
Visceratio 190. 
Visidianus 328. 
Vitellia, Vitula, vitulatio 359. 
Vitumnus 577. 
Ulysses, Ulixes 661. 
Unxia 249. 585. 
Volcanal 527. 
Volcanus 352. 525. 530. 

— militaris, ultor 530, 2. 
— quietus 531. « 

Voleta 581. 
Volturnus, Volturnum 521. 
Volumnus, Volumna 581. 
Volupia 431. 581. 
Volutina 591. 
Vota 118. 138. 162. 782. 
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Vota decennalia, quinquennalia etc. 

783. 
Uragus i. q. Orcus 453. 

Usil 287. 
Waldgrenzen, Waldleben ira alten 

ltalien 349. 
YVeihungen der Geschafte des Feld- 

und Weinbaus 110. 343. 
Weinlese 174. 441. 444. 
VVeifsdorn 603. 605. 
Der Wolf das Thier des Mars 101. 

297. 585. 681. 699. 
Wolfe des Apollo Soranus 240. 

Die Wolfin mit den Zwillingen 369. 

695. 696. 

Wollarbeit unter dem Schutze der 

Minerva 261. 

Zauber 205. 212, 2. 232. 292. 313. 

469. 484. 603. 

Zaubern'agel 233. 
Zehnten des Hercules 646. 653. 

Ziege, Ziegenbock ein Sinnbild der 
Befruchtung und der Siihne 237. 

243. 247. 345. 
Zwolf Gotter 59. 

Druck von Carl Scbultze in Berlin, 

Kommandanten - Strasse 72. 
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BER1C1ITIGUNGEN INI) ZUSAETZE. 

S. 38 Z. 4 v. u. 1. Pontifices. 
- 45 - 1 v. u. 1. D. Mythol. 
- 51 - 8 v. u. 1. quibusdam. 

53 - 8 v. o. ist das Wort Sentis als Zusatz einzuklammern. 
- 79 - 11 v. u. 1. des. 
- 87 - 13 v. u. ist das Wort gewifs zu streicben. 
- 88 - 4 v. u. 1. Muncker. 
- 101 - 2 v. u. 1. Schamir. 
- 127 - 7 v. o. 1. -war. 
- 167 - 3 v. a. 1. Lucret. II, 1030 Suspicito. 
- 185 - 14 v. o. 1. Inventori. 
- 190 - 14 v. u. 1. geopfert. 
- 253 - 11 v. u. 1. b. Ritschl. de fictil. litter, p. 27. 
- 270 - 11 v. o. Fiir den 5. Juli wird besser der 13. Juli zu setzen sein. 

S. L. Friedlander b. Marquardt IV, 493. 
- 317 - 4 v. u. 1. Thennen. 
- 320 - 8 v. o. Hier wliren die am 14. Marz wiederholten Equirien zu 

erwahnen gewesen. 
- 338 - 25 v. o. 1. Ovid F. IV, 644. 
- 342. Auch im Friiblinge wurde dem Faunus allgemein auf dem Lande 

geopfert, s. Horat. Od. I, 4, 11 und Calpurn. Eel. V, 26. 
- 377 A. 7. Borghesi Giorn. Arcad. 25 p. 386 versteht diese Inschriften 

von der Iuno Feroniae, wie luno Deae Diae u. dgl. 
- 421 Z. 6 v. u. Fur 15. Dec. 1. 12. Dec. 
- 455 A. 3. Vgl. iiber dieselben Bilder und ihre Inschriften Henzen Suppl. 

Orell. n. 6042. Sie sind nicht christlichen, sondern spatheid- 
nischen Ursprungs. 

- 512 Z. 19 v. u. fur Juli 1. Juni. 
- 515 - 19 v. o. Fiir 13. Mai 1. 15. Mai. 
- 537 - 23 v. o. 1. Ascanius. 
- 601 - 13 v. o. Fiir 8. Aug. 1. 5. Aug. 
- 646 - 4 v. o. 1. Fiir den Vater. 
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